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Hartmann, Dichter der neuen Tiirker. 5 

aA: des Druckes dieses Bichleins, am 5. Dezember 

1918, ist Martin Hartmann verschieden. Wahrend des 

Druckes dieses Biichleins ist Deutschland, das dem Ansturm 

fast der ganzen Welt Trotz geboten, iiberall weit in Feindes 

Land stehend, in schwersten Schicksalsstunden feindlichen 

Gewalten unterlegen. Nicht mehr auf den Wogen deutsch- 

tiirkischer politischer Verbundenheit lauft dieses Werk nun 

aus. Dennoch lauft es aus, indem es erwartet, daf es, un- 

abhangig von der Zeiten und der besonderen Umstande Gunst 

und Ungunst, nach seinem Ewigkeitsgehait eingeschatzt werde. 

Und so tritt auch der Verewigte in diesem Buch noch einmal 

vor das tiirkische Volk, zu dem und iiber das er so viel geredet, 

heischend auch er, dafi es in dem, was er geredet, den Ewig- 

keitsgehalt erkenne.. Gewifi hat er, der rasch Zugreifende, 

manchmal angestofien und hat wohl auch einmal nicht das 

Richtige getroffen. Aber deswegen bleibt doch eine Haupt- 

tatsache wahr: Aufstieg war es, zu dem er anfeuerte. 

Wie ermunterte er, wie riihmte er, wo er Gesundes und 

Kraftvolies antraf; und wenn er Ungesundes und Schwach- 

liches oft mit scharfem Wort riigte, so entsprang doch auch 

seine Riige nur dem iebhaften Anteil, den er an der Aufwarts- 

entwicklung eines hochstrebenden Volkes nahm. Jetzt scheint 

auch das tirkische Volk niedergeworfen. Aber wahre Gréfie 

eines Volkes wird durch hartes Geschick nicht gebrochen, 

sondern bewdhrt, gelautert, erhoben. Mége das tirkische 

Volk seinen Weg, auf dem ihm so edle Geister als Fiihrer 

vorangingen, dennoch durch alle Not hindurch nehmen zu 

hohem und schénem Ziel. Deutschland aber wird die Krait, 

die es bewiesen, weiter bewahren und bewahren. Es bleibt, 

was es war und ist. Seine Beziehungen zum Orient, in wissen- 

schaftlicher Forschung und Anteilnahme am heutigen Leben 

des Ostens, sind seinen politischen Beziehungen zu den orienta- 

lischen Vélkern weit vorangegangen. Sie sind unzerstérbar, 

weil sie tiefe sittliche Wurzeln haben, und sie werden in dem 
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MaBe sich befestigen und vertiefen, als sie weiter sittliche 

Werte zum Ziele haben werden. Eine neue Zeit steigt herauf. 

Mége sie auch fiir den Osten eine Ordnung bringen, die alle 

tichtigen Krafte freimacht, da8 jedes seiner Volker ungehindert 

schaffen ké6nne am Aufbau des eigenen Hauses, in Frieden mit 

dem Nachbar, in Freundschaft und fruchtbarer Zusammenarbeit 

mit den V6lkern des Abendlandes. 

Berlin-Lichterfelde-W., den 3. Januar 1919. 
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Dichter der neuen Tiirkei. 7 

Vorwort. 

Die beiden ersten Stiicke meines ,,Aus der neueren Osmanischen 

Dichtung“ (Mitteilungen d. Sem. fiir Orientalische Sprachen XIX 

(1916), S. 124180, hier MSOS I, und XX (1917), S. 86—149, hier 

MSOS Il) fanden freundliche Aufnahme. Richard Hartmann 
gab Bericht tiber sie in Orientalistische Literaturzeitung 1918 Nr. 5/6 
Sp. 148f. und Nr. 7/8 Sp. 193—196. Otto Hachtmann berichtete 

liber das erste Stiick in Neuer Orient II Nr. 3, S. 152. Carl Brockel- 

mann beschaftigte sich mit dem zweiten Stiick in Welt des Islams V, 

S. 283 ff. Brockelmann und Hachtmann sprachen den Wunsch 

aus, dafi eine Buchausgabe hergestellt werde. 

Uber die Absicht der ersten Darbietung sagten die einfiihrenden 

Worte (MSOS I, S. 124): ,,Diese Blatter bieten Material fir die 

Geschichte der Neuosmanischen Literatur und damit der Neuzeit 

der Tiirkei, die mit dem 10/23. Juli 1908 begann. Das was bereits 

aus zahireichen Mitteilungen bekannt ist, wird hier nicht wiederholt, 

und so verzichte ich auf Aufnahme von Mehmed Emin. Auch 

Riza Tewfik und Zija Gok Alp fehlen. Mir lag daran, in die 

Kampfe einzuftihren, die die ,Jungen“ auszufechten hatten. Gerade 

die Manner, die dabei eine fiihrende Rolle spielten, sind bei uns 

noch so gut wie unbekannt. Ich nenne hier nur Ali Dschanib 

und Omer Seifuddin. Es sind nur Lebende aufgenommen, mit 

Ausnahme von Ekrem (Nr. 11).“ pas 

Es hatte sich daran schlieien konnen eine Reihe anderer Neueren 

wie Mehmed Aakif, Jusuf Zija1, A. Seifi, Htisein Rahmi. 

Aus dem Gange meines Lebens mit der Neuen Tiirkei entwickelte 

sich aber zundchst die Studie tiber Zija G6k Alp (MSOS J), 

und in dem dritten Stick ,Zu ‘Aus der neueren Osmanischen 

Dichtung’“ (XXI (1918), S. 1—82, hier MSOS IM) waren die mittler- 

1 Manche Stiicke von ihm haben den Zauber echter Poesie. Wundervoll wiedergegeben 

ist sein ,,Der Bastard‘‘ von Otto Hachtmann in Islamische Welt Il, Nr. 6/7, S. 234. 

Ich schrieb tiber dieses dunkle, nur erraten lassende, in schénen Harmonien sich wiegende 

Gedicht im Referat tiber Tiirk Jurdu (N. O. Il, S. 260) [zu Nr. 142]: ,,“Bastard’ ist 

eine Allegorie: dem Wortsinne nach geht aus der Vereinigung der Seenixe mit einem 

Menschenkinde ,die Liebe’ (‘ischq) hervor, ein Bastard, dem alles gehért, neben dem 

Starke! nichts mebr ist; das ganze tbt Wirkung durch den Versuch, das traumhaft 

Unbestimmte in Worte zu fassen, die wie Musik rauschen. ; 
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weile erwachsenen zahlreichen Nachtrage zu geben; zugleich ver- 

suchte ich darin eine Synthese aus den etwas zusammenhanglosen 

Einzelnachrichten von MSOS L 

Das erste, 25 Vitae enthaltende Stiick (MSOS I) wird bald durch 

reichere Darstellung verdrangt sein. Die Geschichte der Neu- 

osmanischen Literatur wird geschrieben werden, und die von mir 

behandelten Personen werden dann scharfer hervortreten. Meine 

Mitteilungen mochte ich darum nicht ftir ersetzbar halten. Denn 

sie haben durch die Wiedergabe einer orientalischen Quelle mit 

Beleuchtung durch zahlreiche Zusatze und Anmerkungen einen 

selbstandigen Wert: die Autoren erscheinen im Lichte der zeit- 

genossischen Volksgenossen, und die Vitae sind nicht, wie mehr- 

fach ausgegeben wurde, lediglich Raucherpfannen, dargebracht 

von guten Freunden, sondern geben die Opinio der literarischen 

Kreise wieder. So entschlofi ich mich der Aufforderung zur Buch- 

ausgabe Folge zu leisten und lege MSOS I hier vor mit Einarbeitung 

der Nachtrage in MSOS III und des mannigfachen anderen Materials, 

das mittlerweile hinzugekommen ist, und aus dem ich hervorhebe 

die Arbeiten Otto Hachtmanns und die schone Kadri-Studie 

Richard Hartmanns in Welt des Islams V S. 264. 

Nicht verschweige ich, dali gegen die Auswahl der verzeichneten 

Dichter Einwand erhoben wurde. Es wurde mir beanstandet, dafB 

ich Ali Dschanib [Nr. 23] aufgenommen, mit der Begriindung, 

dafi er ,,.kkeine Rolle spiele“. Gerade ein solcher Kinwand erscheint 

mir am wenigsten beachtlich. Es ist in der turkischen Literaten- 

welt, wie es in anderen gewesen ist und zum Teil noch ist: es 

halten sich unbedeutende Geister auf einer hohen Stufe der An- 

erkennung, weil sie und ihr Gefolge das Larmmachen verstehen, 

wahrend der um die héchsten Werte Ringende ein unbeachtetes 

Dasein fthrt. Ali Dschanib hat auch auferlich einen gewissen 

Erfolg errungen (er ist jetzt Professor an dem Hoheren Lehrer- 

seminar). Als Dichter ist er zuriickgetreten. Die Welt erwartet von 

einem Manne, der einmal in den ersten Reihen der Kampfenden 

gestanden, dafi er in kurzeren Abstanden mit neuen tonenden Er- 

zeugnissen hervortrete. Nicht selten ist das Schweigen einzig die 

Folge des hochsten Anspruchs an die eigene Leistung, der es 

verschmaht mit Arbeiten hervorzutreten, die den Autor nicht be- 

friedigen, in Wirklichkeit die der Tadler und Scheelseher weit tber- 

ragen. Wer aus meinen Mitteilungen uber Ali Dschanib nicht 

das Bild eines hochbedeutenden Dichters gewann, der lese die 



Seiten, die Otto Hachtmann ihm im Zwanzigsten Jahrhundert 

widmete [30—33] (ich bemerke ausdriicklich, dali Hachtmann zu 

seiner tiefempfundenen Wirdigung des Dichters unabhangig von 

mir gelangte). Bleiben ihm Leben und Dichterkraft erhalten, so 

wird sein Name einer der ersten der osmanischen Dichtung werden. 

Ein anderes Beispiel, dai ich recht tat, einen jungen Autor (ge- 

boren 1891) aus der Sammlung New Sali Milli aufzunehmen, ob- 

wohl ich selbst gegentiber der das Lob etwas stark auftragenden 

Vita des Schulmannes Schehabeddin Suleiman die Kritik an einer 

mir banal erscheinenden Einzelauferung nicht unterdricken konnte, 

ist Chalid Fachri [Nr. 5]. Sein Drama baiqui ,die Eule“, das 

Anfang i917 in Konstantinopel tiber die Buhne ging, ist von der 

Kritik nicht gunstig aufgenommen worden, und es durfte kaum 

sich auf der Buhne halten; es ist aber in seinen Fehlern typisch 

und insofern lehrreich. Der Dichter ist noch jung, seine Ent- 

wicklung nicht abgeschlossen; lat er sich durch die Zurecht- 

weisungen belehren, so kann wohl etwas von ihm erwartet werden. 

Bei ihm habe ich in besonderem Mafie den Eindruck, dafi es an 

dem notigen Ernst und Fleifi fehlt. Die meisten der jungen os- 

manischen Talente miissen erst arbeiten lernen. Sie wissen noch 

nicht, dafi ,.Kunst“. von ,konnen“ kommt, und daf das ,Konnen“ 

auch vom Dichter nur in zihem Fleife erworben wird. Eines der 

Mittel, es zu erwerben, ist: ibersetzen; jeder junge Autor sollte 

neben unausgesetztem kritischem Studium der Weltliteratur diese 

Anpassung fremder Meisterwerke an seine Sprache tiben. Wird 

davon auch nichts gedruckt oder aufgefiihrt, so wird solches Mthen 

ihm sehr bald seinen Segen zeigen. 

Nachdem eine Anzahl Neuosmanischer Dichter nach Leben und 

Werken besprochen worden, galt es sie systematisch zu behandeln, 

d. h. ihren Werdegang und ihr Wesen im Zusammenhang mit 

anderen sozialen Erscheinungen darzustellen. Ist der Versuch 

solcher Synthese in den Mitteilungen des Seminars fiir Orientalische 

Sprachen XXI (1918) S. 1—82 weit nicht so eindringend geworden, 

wie ich selbst es wtinschte, so scheint mir doch auch hier der 

Abdruck nicht unniitz, weil die Methode, die mir als die erfolg- 

reichste erscheint, hier ohne Hemmungen angewandt werden 

konnte. Dieser Syntheseversuch fihrt die soziographische 

Gliederung durch, die ich meinen Arbeiten zugrunde zu legen 

pflege, und gibt einige Neubeleuchtungen, die ich fir fruchtbar 

halte (ich weise hin auf die Konstruktion des Zusammenhanges der 
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literarischen Entwicklung mit dem Krimkriege als Nahebringer 

franzosischen Denkens). Der Stoff brachte es mit sich, daf die 

soziographische Behandlung -hier nicht so weitfiihrend ist wie da, 

wo Familisches (Sippisches) und Wirtschaftliches in einer relativ 

vorurteilslosen Umwelt offen besprochen werden konnen. Aber 

der Weg ist gezeigt, und es ist hier ein Beispiel der Ausfiillung 

des soziographischen Rahmens gegeben. Die Kreuzungen der 

Gesellungmomente sind in diesem Versuche noch nicht in der Fiille 

nachgewiesen, wie die Wirklichkeit sie bietet: namentlich das 

Geistesleben und das Staatsleben in ihrem wichtigen Aufeinander- 

wirken sind noch zu vertiefen und es ist solchen Assoziationen wie 

der oben erwahnten (Literatur und Krimkrieg) noch energischer 

nachzugehen. In die Synthese ist auch die kurze Skizze ,,Die 

Literatur der neuen Tirkei“ eingearbeitet, die dem Katalog 

Harrassowitz Nr. 377 (1917) vorgesetzt ist. Die Ausgabe der 

Synthese soll diesem Hefte alsbald folgen. 

Der Nachrichtenstelle der Kaiserlichen Botschaft in Konstantinopel 

wird die Beschaffung der Photographien verdankt, nach denen die 

beigefugten Portrate hergestellt wurden. 

Charlottenburg, den 1. Dezember 1918. 

Martin Hartmann 
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Quellen. 

1. geng qalemler ,,die jungen Federn“'. Uber diese Zeitschrift berichtet mir Mustafa 
Nermi [S. 12] folgendes: ,,geng qalemler erschien zuerst in Monastir unter dem Namen 
hiisiin wesi%r; in Nr. 1 war auf der ersten Seite ein Gedicht von mir: Louis Buchner 

[gemeint ist Ludwig Biichner, der einen groSen Erfolg im Orient hatte]; es erschienen 

aber nur zwei oder drei Nummern in Monastir, dann iibersiedelte die Zeitschrift nach 

Salonik, zundchst unter dem alten Namen; nach fiinf oder sechs Nummern wurde der 

Name geindert in geng qalemler; als Redakteur zeichnete H. [Husain] Husni. Mit An- 
nahme des neuen Namens trat eine Reform ein, indem das Programm fester formuliert 

wurde; als wichtige Mitarbeiter kamen hinzu Zija G6k Alp, der unter dem Namen 

Tewfik Sedad [tewftq seddd] schrieb, und Ali Dschanib [‘ali ganib), jetzt Professor 
der Literatur am Gelenbewi-Gymnasium in Stambul; nach weiteren fiinf Nummern wurde 

auf Veranlassung Zijas, der ein vorziiglicher Organisator ist, das Programm weiter aus- 

gestaltet, d. h. es wurden die Beitrdge nach bestimmten Gruppen geordnet, schirfer als 

es bei den meisten modernen tiirkischen Zeitschriften der Fall ist. In dieser neuen Gestalt 

tibernahm Ali Dschanib die Redaktion: die erste Nummer nach der zweiten Reform 

enthielt den grofen epochemachenden Artikel Omer Seifiiddins tiber die Schaffung einer 

neuen Sprache, der einen wahren Sturm hervorrief. Ich lieferte der Zeitschrift regel- 

mafig Besprechungen von den neuesten franzdsischen Werken tiber Philosophie und 

Soziologie; zur Sprachfrage nahm ich das Wort in einem grofen, eine ganze Nummer 

fiillenden Artikel, den ich 1912 aus Paris einsandte, und in dem ich mich besonders 

gegen Kopriiliizade Mehmed Fuad und Jakub Kadri [ja‘qub gadri] wandte; 
Kadri hatte sich in der Zeitschrift rebab in scharfer Weise gegen Omer Seifiiddin 

geiufert; ich erkenne iibrigens die ausgezeichneten literarischen Qualititen Kadris voll 

an‘. Soweit Nermi. Einem Buchhindler in Stambul gelang es, von geng galemler 
den gréften Teil fiir mich zu finden. Ich besitze: hiistin wedi%ir Nr. 5 vom 1. 8. 

1326/14. 8. 1910. — geng qalemler Nr. 1 ohne Datum. Nr. 2 vom 25. 12. [1326]/ 
7. I. 1911. Nr. 4 vom 14. I. 1326/27. 1. 1911. Nr. 5 vom 31. I. 1326/13. 2. 1911. 

Nr. 6 vom 29. 6 1327/12. 7. 1911. Nr. 7 vom 27. 7. 1327/9. 8. 1911. Nr. 8 vom 

10. 8. 1327/23. 8. 1911. Nr. 9 vom 4. 9. 1327/17. 9. 1911. Nr. 10 vom I. Io. 

1327/14. 10. 1911. Nr. 11 vom 23. 10. 1327/5. II. 1911. Nr. 12 vom 18. I1. 

1327/1. 12. 1911. Nr. 14 vom 13. 1. 1327/26. I. 1912. Nr. 15 vom I. 2. 1327/ 

14. 2. 1912. Nr. 16 vom 16. 2. 1327/1. 3. 1912. Nr. 20 vom 27. 4. 1328/10. 5. 

1912. Nr. 21 vom 16. 5. 1328/29. 5. 1912. Nr. 22 vom 6. 6. 1328/19. 6. I912. 

Nr. 23 vom 19. 6. 1328/2. 7. 1912. Nr. 24/25 vom 10. 7. 1328/23. 7. 1912, Extra- 

nummer zur Erinnerung an den 10. Juli 1324. Nr. 26 vom 24. 8. 1328/6. 9. 1912. 

Nr. 27 vom 2. 10. 1328/15. 10. 1912. Diese ganz unregelmafig hingeworfenen 

AuSerungen der jeni lisdngiler ,,Neusprachler‘! sind kennzeichnend fiir die Garungszeit. 
Freilich haben die Gegner recht, da8 diese Reformer sich allzusehr an das Aufere hielten 

und dafi die mit so viel Liarm empfohlene Neuerung an ihnen selbst nicht scharf genug 

in Erscheinung trat. Es sind in der Tat auch Sprachphilister vom alten Schlage, die da 

zu Worte kommen. Unerfreulich ist, da persénliche Polemik, die nicht gerade durch 

Witz ausgezeichnet ist, einen breiten Raum einnimmt. Nicht wenige der Stiicke, die in 

der Literatur Bedeutung gewannen (und mit Recht, weil in ihnen ein neuer Geist weht), 

erschienen hier zuerst, wie ,,Die Strafenlaterne’‘ Ali Dschanibs (Nr. 23). Die jungen 

Kampfer erscheinen meist auch im Bilde. 

2. new sali milli 1330 ,,Neues Nationales Jahrbuch auf 1330 [beg. 14. 3. 1914], 
gesammelt und zusammengestellt von T. Z., herausgegeben von der Buchhandlung fiir 
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Lektiire und niitzliche Werke. Konstantinopel, Druckerei Artin Asadurian und Séhne, 

5868S. Ein sehr verdienstliches Unternehmen. Dem Armenier, der das Buch herausgab, gelang 

es; von einer grofien Anzahl hervorragender Manner und Frauen Beitrage zu erhalten. Die 

ersten 331 Seiten gehdren der schénen Literatur. Dann folgen Manner des tatigen Lebens, 

Kiinstler, Spezialisten fiir Gymnastik und Koérperpfiege, Pidagogen, Manner von Heer und 

Flotte, hier auch im Bilde die energische und sympathische Fliegerin Bilkis Schewket 

Hanum (S. 436 ff.), zum Schlu§ einige literarische Nachztigler (S. 456—480), endlich eine 

Anzahl Mitglieder des Parlaments (S. 481—-502), verschiedene Abhandlungen und Anzeigen, 

Karikaturen, die Redaktionen verschiedener Zeitschriften mit Portraten, Kalender. Von 

jedem Autor ist das Bild gegeben mit einer Unterschrift von seiner Hand, die zuweilen 

einen Teil der ,,Probe‘ bildet, dann eine Vita, anonym oder von hervorragendem Autor, 

dann eine oder mehrere Proben. Die Sammlung ist nicht vollstandig; sie gibt immerhin 

ein Bild von den Hauptstromungen. Die von Omer Seifiiddin verfafite Vita des Dichters 

Ali Dschanib ist eine Darstellung der jiingsten Entwicklung, die zwar nicht systematisch 

ist, aber doch die grofen Ziige erkennen lift. — Siglum: NSM. 

3. bijtik dujghu ,,Grofes Empfinden‘‘, Halbmonatsschrift (nicht mehr erscheinend), brachte 
in einem, die Nummern 10—13 (S. 145—224, Nr. 10 vom I0. 7. 1329 [23. 7. 1913]) ent- 

haltenden Sonderhefte Bild und Probe von 29 osmanischen Modernen. — Siglum: Biiiik. 

4. Zeitungen und Zeitschriften; sie wurden von den ,,Dichtern“‘ berannt, die ibre 

Geisteskinder méglichst schnell herausbringen wollten, und wandten sich an Beriihmtere, 

um interessant zu sein. Die Tradition der unzweifelhaft Regsten und Riihrigsten, wie sie 

sich im Tiirk Derneji, dem Organ der gleichnamigen Gesellschaft, duferte, iibernahm 

der besser geleitete und auf festerer Basis stehende Tiirk Jurdu (man sagt, dafi die be- 

deutenden Mittel, die sein Betrieb erfordert, aus dem Geschenke einer patriotischen Dame 

stammen): keine Nummer ohne eine poetische Aufierung. Selbst der die ganz strenge 

islamische Richtung vertretende Sebil iirreSad opfert der Muse, freilich ausschliefilich durch 

den Mund seines Hausdichters und Chefredakteurs Mehmed Akif [‘@kif’]. Auch die der 
gemiffiigten Theologenschule angehérige Zeitschrift Islam Medschmu‘asy bringt Gedichte, 

von ihrem spiritus rector Zija Gék Alp wie von anderen (vgl. unter Aka Giindiiz 

[Nr. 26]). An literarischem Interesse tiberragte die Tagesblatter weit Turan, das Organ 

der extremnationalen Partei, das Zija Gok Alp, Omer Seiftiddin, Jusuf Zija zu seinen 

Mitarbeitern zihlte. Es hérte mit Nr. 1460 vom 19. November 1915 plétzlich zu er- 

scheinen auf, angeblich aus Papiermangel, vermutlich aus Mangel an Nachfrage: das 

Stambuler Publikum regt sich gern einmal an Extravagantem auf, ist aber fiir die Durch- 

fiihrung einer neuen Idee nicht zu haben. Auch kam der von dem Blatte vertretene 

extreme Turanismus aufier Mode. : 

5. Von tiirkischen Literaturgeschichten ist nur zu nennen Schehabeddin Sulaimans 

tarichi edebyati ‘otmanie (Stambul 1328 [1912]), auf 378 Seiten die ganze Literatur- 

geschichte bis hinunter zu Dschelal Sahir behandelnd. Es war ein grofer Wurf, und er 

ist im ganzen gelungen. Die Neueren sind mit Liebe und mit Verstandnis behandelt. Es 

ist hier gelegentlich auf Schehabeddin Sulaimans Ausfiihrungen Bezug genommen. 

Uber ihn selbst siehe hier Nr. 9. — Fiir die 4ltere Literatur (bis etwa 1130/1718) liegt 
vor Képriilii und Schehabeddin Sulaiman, jeni osmanly tarichi edebyaty Bad 1, 

Stambul 1332/1916. 

6. Besondere Belehrung und Anregung verdanke ich tiirkischen Mannern von geistiger 

Bedeutung, die die Giite hatten, Probleme der modernen Entwicklung mit mir durch- 

zusprechen. An erster Stelle nenne ich den Juli 1918 verstorbenen Ibrahim Hakki Pascha, 

der mit einer tiefen und ausgedehnten, aus einer kongenialen Veranlagung entspringenden 

Kenntnis der osmanischen Poesie ein entschiedenes Urteil iiber die Werte verbindet, die in 

ihr miteinander ringen, an zweiter Mustafa Nermi, aus dessen Leben ich hier die Haupt- 

daten nach eigener Darstellung mitteile: 

yich bin am 8. Oktober 1890 in Képriilii-Welesch (Mazedonien) geboren. Mein Vater 

und meine Mutter sind Tiirken. Ich besuchte die Mittelschule in meiner Vaterstadt; schon 

Ss. ee 
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damals schrieb ich ftir die Zeitschrift ,,Bagtsche'' in Salonik Ubersetzungen aus dem 

Franzésischen. Nach Absolvierung der Mittelschule ging ich nach Uskiib und trat in das 

Gymnasium ein. Ich war arm, man nahm mich kostenlos auf. Am meisten beschaftigte 

ich mich mit Franzésisch, Literatur und Naturwissenschaften. Das Franzésische 6ffnete 

mir einen weiten und leuchtenden Horizont. Bei Lesung von Lamartines und Mussets 

Dichtungen ergriff mich immer leidenschaftlichste Bewegung. Zugleich zeigte mir das 

Leben die herzlichsten Empfindungen; nur konnte ich diese ganz und gar nicht finden in 

dem miihseligen Stil der damaligen tiirkischen Dichter. Dieser konnte die Weite des 

Schauplatzes, der von Friihling, Schmetterlingen und dariiber wehenden duftigen Winden an- 

gefiillt war, nicht fassen, sondern lebte in einem diirftigen, kranken Rahmen. Lamartine 

war nicht so: der sprach’so, daf ich verstand, empfand. War das nicht auch bei uns 

moglich? Einige seiner Dichtungen tibersetzte ich ins Tiirkische nach einer mir eigen- 

tiimlichen Art; ich tibersetzte sie in unser Tiirkisch, mit unseren rhythmischen Worten. 

Ich zeigte die Stiticke meinem Literaturlehrer und sie gefielen ihm. ,,Nur“', sagte er, ,,mit 

dieser deiner Art wirst du die Kritik herausfordern.‘‘ So war es auch tatsichlich. Von 

den fiihrenden Dichtern erhielt ich briefliche Kritiken; einige machten mir personlich Ein- 

wande. Aber mein Mut wurde nicht gebrochen. Ich konnte meine Gedichte nicht publi- 

gieren. Durch einen Erlaf Abdulhamids war die Literatur unterbunden; nur einfache 

Ubersetzungen, gewodhnliche Artikel ohne Wert, fachliche Erérterungen konnten gedruckt 

werden. » Poesie war ganz und gar verboten, nur Kassiden zum Thronbesteigungsfest und 

zum Geburtstag durften geschrieben werden; so eng war das Feld der Literatur. In dem 

Gymnasium blieb ich drei Jahre. In dieser Zeit schrieb ich Gedichte fiir das in Uskiib 

erscheinende Wochenblatt ,,Xkossowa‘'. Einen Teil meiner Gedichte liefen die Lehrer von 

den Kindern der Unterklassen auswendig lernen. Damals las ich Voltaire, Rousseau 

und franzésische Klassiker. Dieses Studium weckte in meinem Geistesleben eine neue 

Eigenheit. Die sich mit Literatur Beschaftigenden begannen mich zu beachten. Darunter 

waren hohe Beamte und Paschas. Ich hoffte, daf} ich durch deren Hilfe zu dem hohen 

Studium wiirde gelangen koénnen. Der Vermégensstand meines Vaters liefi das nicht zu. 

Die Ferien befand ich mich in K@priilii; eines Tages erhielt ich einen Brief von dem 

Direktor der Schule: ,,es wird eine Preisverteilung stattfinden, mach’ ein Gedicht darauf, 

aber mit viel Sorgfalt; du sollst es selbst wahrend der Feierlichkeit vorlesen’. Ich be- 

reitete das gewiinschte Gedicht vor. Nach meiner Riickkehr zum Gymnasium fand die 

Feier statt. Der Wali von Mazedonien Husein Hilmi Pascha, der Wali von Kossowa 

Mahmud Schewket Pascha, simtliche Konsuln, die grofien Professoren waren dort an- 

wesend. Ich verlas mein Gedicht. Mahmud Schewket Pascha lief mich zu sich rufen 

und feuerte mich sehr an. Beide Paschas liefien sich ein Exemplar meines Gedichtes 

geben und versprachen, mein Studium mit ganzer Kraft fordern zu wollen. Nach Beendigung 

des Gymnasiums kehrte ich nach K6priilii zuriick. Damals wurde in der Stadt ganz im 

geheimen eine Propaganda gegen Abdulhamid getrieben. Es war wenige Tage vor der 

Revolution. Was ich gegen den Sultan geschrieben hatte, las man mit grofier Erregung 

in den Kaffeehaiusern. Der damalige Kaimmakam Miinif Be] lief mich rufen. Er verlangte 

von mir die Gedichte, die ich gemacht hatte; ich gab sie ihm. ,,Aber‘‘, sagte er, ,,das 

ist ja gegen den Sultan, das ist fiir dich sehr gefahrlich.‘‘ ,,Mag sein,‘ sagte ich, ,,ich 

denke so.‘* Er schitzte mich, und er empfahl meine Aufnahme in die Gesellschaft fiir 

Einheit und Fortschritt. Einige Tage darauf fand die Revolution statt (10./23. Juli 1908). 

Sehr viele neue Zeitungen wurden gegriindet. Nun konnte ich mir mit der Feder mein 

Brot verdienen. Ich ging nach Salonik und lief’ mich in die juristische Fakultat einschreiben. 

Meine Absicht war, den Mechanismus, der die tiirkische Gesellschaft leitet, in der Nahe 

zu sehen. Das Rechtsstudium betrachtete ich als eine Einfitihrung in das Studium der 

Soziologie. Ich wurde Schriftleiter der Zeitung ,,Kadyn‘‘. Nachdem ich dort eine Weile 

gearbeitet hatte, kehrte ich nach Kopriilii zuriick. Es trat die Notwendigkeit hervor, die 

Schulen zu reformieren. Der Zweig des Komitees in KGpriilti legte diese Aufgabe in 

meine Hand und machte mich zum Inspektor fiir simtliche Schulen. Drei Monate arbeitete 
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ich dort. In meiner Aufgabe war ich erfolgreich. Die Zentrale des Komitees berief mich 

nach Salonik und ernannte mich zum Lehrer fiir Franzésisch und Stil an dem dortigen 

Gymnasium des Komitees. Nun wurde ich bekannt mit den Gelehrten und den grofen 

Redakteuren, und ich begann, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Einen Monat lang 

schrieb ich die Leitartikel fiir die Zeitung ,,Wazife'‘. Auch die anderen Zeitungen, ,,Jeni 

Asyr‘‘, ,,Zeman‘‘, ,,Rumeli‘‘, die Arbeiterzeitung, ,,Bagtsche'‘, ,,Muhiti Mesa’i‘‘, ,,Felsefe 

Medschmwasy“, ,,Kadyn‘‘, ,,Teswiri Efkiar‘', ,,Hiistin weschi‘ir'’, ,,Gendsch Kalemler‘ u. a. 

brachten viele Gedichte und Artikel von mir. Ich war zugleich der Korrespondent der 

Stambuler Zeitung ,,S@ikai Hurrijet'' in Salonik. Wéhrend dieser Zeit war ich auch 

Lehrer fiir den Stil an der von Midhat Pascha in Salonik gegriindeten Gewerbeschule.“ 

7. Eine Mischarbeit ist Edmond Fazy et Abdul-Halim Memdouh, Anthologie 
de Pamour turc. Paris, Soc. du Mercure de France, 1905, 284 S.; umerfreulich; so 

dringt man nicht in das Wesen der Dinge und fiihrt nicht ein. Es sind eine Anzahl 

amiisanter Einzelheiten darin, aber gerade das fehlt, worauf in dieser Sammlung von 

Material Wert gelegt ist: die Feststellung von entwicklungsgeschichtlich bedeutsamen Tat- 

sachen. Fazy, den ich 1899 in Paris sah, und der um 1910 starb, rang in der auf- 

reibenden Tagesarbeit an der ,,République Frangaise‘‘ um héhere Werte: er las in den 

knappen Mufestunden Apulejus und Tertullian; sein Herz gehérte dem Orient, den er 

als Lehrer im Hause ‘eines agyptischen Prinzen einigermafien kennen gelernt hatte. Er 

besa8f eine scharfe Beobachtung, und sein ,,Les Turcs @aujour@hui“ (2. Aufl., Paris, 
Ollendorf 1898) machte Aufsehen durch die ungeschminkte Darstellung der grofen Leute 

von damals. Der Verkehr mit ihm war Gift fiir den strebsamen, lernbegierigen jungen 

Abdulhalim Memduh, der in eine harte Schule hatte gehen miissen. So verzettelte sich 

sein schénes Talent. Die ,,Anthologie’' war ein verfehltes Unternehmen: mit den Bruch- 

stiicken, die da geboten wurden, ist eine Einsicht in die Entwicklung nicht zu gewinnen. 

Der Franzose, der seinen Namen darauf setzte, hat sie sicher nicht besessen; er und seine 

Leser kamen kaum dariiber hinaus, all das ,,trés curieux‘' zu finden. Ob wirklich 

Abdulhalim Memduh die Entwicklung iibersah? Ich bezweifle es. Schon deshalb, weil 

er zu sehr franzosiert war. 

8. Von Europiern bin ich verbunden, aufSer Gibb, dessen Urteil tiber die Neueren 
mir nicht immer begriindet scheint, Paul Horn, der sich mit Selbstverleugnung in ein 

Gebiet stiirzte, das seinen Studien ferner lag. Seine Geschichte der tiirkischen Moderne 
(Leipzig, Amelang, 1902, 74 S.) ist eine wackere Arbeit, das Ergebnis eines unermiidlichen 

Sammelfleifes und des ernsten Ringens um Zusammenhang und Entwicklung. Es ist er- 

staunlich, wieviel Material in diesem Buche verwertet ist. Schiefurteile sind freilich nicht 

selten: der ,,Feuergeist’' Nadschi (S. 41 ff.) ist verkannt: die Kenner der Literatur und 

der Str6mungen unter den heutigen Tiirken haben sicher recht, ihn als den Vater einer 

gefahrlichen literarischen Reaktion zu geifeln; er arbeitete den schénen Anfangen zu einer 

Neubildung auf vollig neuer Grundlage entgegen durch die Propaganda, die er in theo- 

retischen Ausfiihrungen und durch seine Arbeiten fiir das Verharren bei der alten Schule 

mit ihrer Ziersprache und ihren komplizierten Gedichtformen tibte. Horn weif auch 

nichts von der Bedeutung, die die ,,Schulen‘‘ hatten: Gewif, entscheidend fiir die Ent- 

wicklung waren immer die einzelnen Grofien, die neue Gedanken und neue Formen in 

ihren Werken brachten; aber als Schrittmacher, als Nachahmer und damit Vulgarisierer 

sind die Kleineren, die in den literarischen Gesellschaften wirkten, nicht unwichtig. Diese 

Gesellschaften sind die Exponenten von Strémungen, die sie meist selbst schaffen. Das 

Biographische tritt vollig zuriick: es fehlen Horn dafiir wohl die Unterlagen; zwar ist die 

Zahl der S. 5 aufgezihlten Arbeiten zur neueren Literatur nicht gering (d’Agostino, Thalasso, 

Kiinos, Horn [iiber die Moderne in Miinch. Allg. Zeitung], Oestrup, Gibb [1, 132—136], 
Schrader, Foy; Arakels Katalog, Ebiizzija Tewfiks Anthologie), aber das unentbehrliche 

Material iiber den Lebensgang ist nicht darin zu finden. Der Rahmen des New Sali 

Milli tritt in seiner Bedeutung als Grundlage dabei glanzend hervor. Es fehlt Horn auch 

die personliche Vertrautheit mit dieser Welt, die iibrigens nicht in einigen gelegentlichen 
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Sprechiibungen mit Tiirken erworben wird, sondern das Ergebnis jahrelangen liebevollen 

Einlebens ist. Wie konnte Horn die ragende Gestalt Dschenab Schehabeddins unbekannt 

bleiben, dessen Name in dem Munde aller ist, die an dem geistigen Leben der Nation 

teilnehmen! 

g. Besonders reiche Anregungen und Belehrungen verdanke ich Otto Hachtmann 

(Dessau), der seine knappen Mufestunden als Gymnasiallehrer ganz dem Einarbeiten in 

das moderne Osmanisch und seine Literaturbliiten gewidmet hat. In kurzer Zeit orientierte 

er sich. Sein feines Gefiihl fiir die psychologischen Vorginge, die gewisse Uberginge in 

den Denk-Sprach-Formen bedingen, lieS ihn schnell die Menge der sprachlichen Er- 

scheinungen sichtend ordnen und die wesentlichen Gruppen scheiden. Fiir die Bewertung 

der literarischen Erzeugnisse kommt ihm eine gediegene Kenntnis der in ihrer Wirkung 

auf die Tiirkische Moderne bedeutenden franzésischen Literatur zu statten. Das Problem 

dieser Abhangigkeit und der Reaktion dagegen wird zu lésen versucht in der Einleitung 

zum Zwanzigsten Jahrhundert und in Huropdische Kultureinflisse (siehe unten). Mit 
diesem Pfunde wucherte er, und unermiidlich las er Tiirkische Texte, bildete sich ein 

Urteil tiber die Personlichkeiten, tibersetzte kennzeichnende Stiicke von ihnen und entwarf 

ibr Lebendsbild (so das sehr gelungene von Mehmed Emin in Lit. Zbl., Beil. ,,Die schéne 

Lit.“ Jg. 16 Nr. 22). Ein besonderes Verdienst erwarb sich Hachtmann durch die beiden 

Arbeiten, die sich eng beriihren mit diesen Mitteilungen aus der Neuosmanischen Literatur: 

»Die Tiirkische Interatur des zwanzigsten Jahrhunderts“ (Leipzig, Amelang, 1916; 
64S.) und ,,Die neuere und neueste Tiirkische Literatur. Hine Hinleitung zu ihrem 
Studium“ in ,,Die Welt des Islams“ V (1917), S. 57—77. Die letzte Arbeit ist eine 
systematische Bibliographie, die von einer bibliographischen Ubersicht (III und IV waren 

besser vereinigt; zu I ist nachzutragen: Kopriiliizade Mehmed Fu’ad und Schehab- 

eddin Siileiman, jeni osmanly tarichi edebyaty. Bd. I. Stambul 1332 [1916]) be- 
gleitet ist. In dem ,,Zwanzigsten Jahrhundert“ sind behandelt: Dschenab Schehabeddin, 
Mehmed Re’uf, Hiisein Dschahid, Faik Aali, Ja‘kub Kadri, Mehmed Aakif, Dschelal Sahir, 

Ali Dschanib, Ahmed Hikmet, Halide Edib Hanum, Aka Giindiiz, Mehmed Emin, Zija 

Gok Alp. Hachtmann teilt mit mir nicht weniger als sechs von meinen finfundzwanzig 

Dichtern. Wir arbeiteten vollig unabhangig voneinander. Es ist mir eine besondere 

Freude, festzustellen, daf wir dabei, rein aus eigenem Urteil heraus, zu sich deckenden 

Ergebnissen gekommen sind, wie das besonders scharf hervortritt bei unserer Wiirdigung 

des in seiner Heimat verkannten, absichtlich totgeschwiegenen Ali Dschanib. Hacht- 

mann war bei Auswahl und Zusammenstellung geleitet von der Stellung der Neueren 

zum ,,luranismus“’, und eine Reihe ist in dieser Hinsicht gleichsam gestaffelt bis zum 

Gipfel der Turanbewegung, Zija G6k Alp — ein interessanter Versuch, wenn auch Nihe 

und Ferne gegeniiber diesem Ziel sich hier schwer abschitzen lassen. Kiihne Konstruktionen 

enthalt Hachtmanns Huropdische Kultureinfliisse in der Tiirketi — Ein literar- 
geschichtlicher Versuch — mit einem Vorwort von Prof. Dr. H. Grimme, Berlin 
1918, 30 S. [auch u. d. T. Urkunden und Untersuchungen zur Geistesentwicklung des 

heutigen Orients Heft 2]: die Absicht bei dem franzdsischen Import richtete sich auf die 

politischen Ideen, weil sich ,,der Parlamentarismus nicht auf orientalischer Grundlage 

herstellen lief ... Gewifi hat dann die nahere Bekanntschaft mit franzdsischer Literatur 

auch weitere Kreise gezogen und zu zahlreichen Ubersetzungen auch nichtpolitischer Werke 

gefiihrt“. Die Hervorhebung des politischen Interesses ist sicherlich berechtigt, aber 

das Hauptmotiv der ersten Vermittler war’sicherlich das Bestaunen der formvollendeten 

und zugleich gedankenreichen grofen Franzosen, mit denen naher sich bekannt zu machen 

die durch den Krimkriegbund geschaffene Lage Anlafi und Gelegenheit bot. Schinasi, 

der doch wohl mit Recht als der Beginner der Vermittlung angesehen wird, dachte bei 

seinen Ubersetzungen kaum an Import des Parlamentarismus. 

10. Nicht ohne Widerstreben nenne ich meine ,,Unpolitischen Briefe aus der Tiirket“ 
(Der Islamische Orient, Band Il, Leipzig, Rud. Haupt 1910, 262 S.; Siglum: Briefe). 
Mir sind die Mangel des Buches wohlbekannt. Es ist mir selbst fiir diese Arbeit niitzlich 
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gewesen, und ich bitte darauf hinweisen zu diirfen, daf das Buch eine grofe Menge 

Einzelnotizen zur neueren Geschichte der Tiirkei enthalt. Diese Arbeit ist vielfach ver- 

kannt worden: sie ist als eine dem Tiirkenvolke feindliche angesehen worden. Von einer 

Feindschaft gegen die Tiirken habe ich nie etwas empfunden. Die letzten Worte der 

Vorrede zeigen meine tiefe Sympathie. Uber die zwei Aufsitze zur neueren Osmanischen 

Dichtung in den Mitteilungen des Seminars fiir Orientalische Sprachen XIX (1916) und 

XXI (1918) siehe das Vorwort. 
Die zahlreichen und intensiven Beziehungen zu den Osmanen wahrend der Kriegsjahre 

lieBen die Literatur tiber das tiirkische Leben, auch das Geistesleben, bei uns gewaltig an- 

schwellen. Das ist erfreulich. Es ist aber Vorsicht geboten mit allen Arbeiten, die nicht 

auf einer griindlichen Kenntnis der Sprache dieser Literatur beruhen. Die Freude an dem 

arabisch-persischen Klingklang wird, nicht sobald aussterben, und es ist verkehrt zu glauben, 

dai alles, was heute noch in der Ziersprache geschrieben wird, literarisch wertlos und 

gedanklich unbedeutend sei. Es ist eine uns wunsympathische, licherlich erscheinende 

Form, aber auch bessere Geister leben heute noch in diesen Formen. Mit der Be- 

deutung dieser Formen bitte ich es zu entschuldigen, wenn z. B. den Versen regelmafig 

das Versmafi beigesetzt ist, auch sonst sich manches findet, was pedantisch scheinen k6onnte. 

In der Umschrift der Namen schlofi ich mich, soweit mir Feststellung méglich war, 

an das ,,Stambul-Tiirkisch'‘‘ an. Das gilt heute den Tiirken als ein fester Begriff mit 

normierten phonetischen, grammatischen und sprachschatzigen Werten. Die Fanatiker des 

,stambul-Tiirkisch‘* wissen nicht, da es eine Sprechsprache ,,festen‘‘ Charakters noch viel 

weniger gibt als eine solche Schriftsprache: hier fri®t die Mode, das Orf, jeden Tag an 

dem Bestehenden und leise, kaum merklich, wandelt sich alles. Doch sei zugegeben, daf 

von der ‘Mittelklasse, die korrekt zu sprechen sich miiht, eine Sprache als das Ideal be- 

trachtet wird, die man als ,,Stambul-Tiirkisch't deshalb bezeichnen darf, weil sie nur bei 

den Leuten Stambuls als von Kind an geiibt, ohne Zwang gesprochen zu finden ist. 

Zur Sicherung des Schriftbestandes habe ich meist die Umschrift der Namen in leicht 

erkennbarer Weise hinzugefiigt. In diesen Dingen ist dem Verhalten ein weiter Spielraum 

zu lassen: das Vorhalten von ,,Ungenauigkeiten‘', die nicht selten beabsichtigte Inkonse tees 

sind, zeigt einen kleinlichen Geist. 
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1. Abdulhakk Hamid [‘abdulhagq hamid], 

»geboren 24. Januar 1267 [6. Februar 1852] in Bebek im Hause 

seines GroBvaters Abdulhakk Molla; sein Vater Chairullah, Prasident 

des Endschumeni Danisch und Inspektor der Arzteschule, Verfasser 

historischer Werke, war vielfach in wichtigen Staatsstellungen 

(Gesandter in Teheran). Hamid erhielt den ersten Unterricht in 

der einheimischen und in der franzosischen Schule von Bebek; 

mit 10 Jahren kam er nach Paris, wo er das Hortus-Collége zwei 

Jahre besuchte und bei dem spateren Prasidenten des Unterrichts- 

rates Selim Sabit [¢abit] und bei Behauddin Arabisch und Persisch 

lernte; 13 Jahre alt kam er mit seinem Vater, dem Gesandten, 

nach Teheran; als Gesandtschaftssekretar, Konsul, Botschaftsrat, 

Geschaftstrager und schlieBlich Gesandter war er in Paris, Poti, 

Volo, Bombay, London, Haag, Briissel tatig; des Franzosischen 

und Englischen vollkommen machtig, studierte er die Meisterwerke 

dieser Literaturen; am liebsten lebte er in London, wo er auch 

einige seiner besten Sachen schrieb (Finton, Ilchan). In den letzten 

Jahren kehrte er nach Stambul zuriick und wurde zum Senator 

ernannt. 1288 [1873] heiratete er Fatma aus der Familie Pirizade 

[pwrizade}1 in Adrianopel; von ihr hatte er Husain Hamid und 

Hamide Nasib [hamide nasib]. Die Gattin starb auf der Rtickkehr 

aus Indien und ist in Beirut begraben; ihr ist das Gedicht magber 

»Das Grab“ gewidmet. Bis auf Hamid bewegte sich die tiirkische 

Dichtung in den engen Grenzen von Kaside und Ghazel; er fihrte 

die neuesten Dichtformen des Westens ein; in den Metren brachte 

er ganz neue Muster auf; zugleich belebte er die alte, vergessene 

Silbenzahlung 2, wenn auch mit einigen kleinen Mangeln, und schuf 

1 Familie. Pirizade: der von mir am 6. Oktober 1909 besuchte Scheichiilislam Sahib 

Molla gehért dieser Familie an (Briefe S. 166). Sein beritihmter Vorfahr, der die in 

Stambul gedruckte tiirkische Ubersetzung der Muqaddima des Ibn Chaldun anfertigte, 

ist der Scheichiilislam Mohammed Sahib Effendi [Sahib ist also der Zweigfamilienname], 

geb. in Stambul 1085 [beg. 7. 4. 1674], gest. 1162 [beg. 22. 12. 1748] (ausfiihrliche 

Vita Sami S. 1586f.). 

2 Hs ist ein Verdienst Dschelal Sahirs, der hier spticht, daf er der Wahrheit die Ehre 

gegeben und Abdulhakk Hamid den Ruhm der Wiederbelebung der Silbenzihlung 

gesichert hat. Man hat das zu itriiben gesucht und Mehmed Emin als den Neverer 

hingestellt (vgl. S. 104 Anm. 1). Mehmed Emins Verdienst ist weit grofer: er hat den 

Bann der Ziersprache gebrochen in der Poesie; auch das darf wohl gesagt werden, dai 

seine Gedichte durch ihre ungeheure Verbreitung das Silbenversma8 auch den Starren 

als hochst wirksam erwiesen. 

Urkunden und Untersuchungen. 3. 2 
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darin zwei groBe Werke. Diese von ihm hinsichtlich der Form 

herbeigefihrte Umwalzung kann man aus den Proben in seinen 

eigenen verschiedenen Gedichtsammlungen ersehen. Wie diwanelik- 

lerim ,,Meine Tollheiten“ und sahra ,Das Land“ von solchen neuen 

Momenten voil sind, so haben seine andern Gedichte und Dramen 

in Versen nur im Schatten der in der Kunstpoesie von ihm herbei- 

gefiihrten Neuerung Leben gewonnen. Sein erstes Werk war 

mageraji “asq, ein Drama, geschrieben im Alter von 20 Jahren; dann 

folgten die Dramen in Prosa sabr wetebat ,Geduld und Festigkeit“, 

ili qyz ,Die Innerliche“, duchtert hindu ,Das Indermadchen“, tarig 

»lariq“ [der Eroberer]; ferner Finton, halb Prosa halb Verse; mé4- 

gerajt ‘asq und gabr wetebat enthalten soziale Lehren [Horn S. 34, 

findet magera@i ‘asq diirftig: ,,der Doktrinarismus, dafi jedes literarische 

Werk auch erzieherisch wirken mtsse, wird so weit getrieben, dah 

am Schlusse die einzelnen Personen von dem Vornehmsten im 

Stiicke, dem Fiirsten, je nach ihrem Verhalten ihre Zensur erhalten 

und selbst ihre Empfindungen tiber den Verlauf der Ereignisse 

analysieren“; sabr wetebat zeigt nach Horn ,einen bedeutenden Fort- 

schritt“]; zclz qyz ist eine Komodie, die eine lokale Farbung hat 

und die Sitten kritisieren will; duchteri hindu will die ScheufSlichkeiten 

der Briten darstellen; tariqg gibt die Gedanken des Dichters getreuer 

wieder und ist hinsichtlich der Anordnung das gelungenste Werk; 

es ist das wichtigste seiner Prosastiicke. ,,Finton“ ist eine gewaltige 

Tragodie im Stile Shakespeares; aus den Worten aller Personen 

stromt ein nervoser Hauch, der den Menschen mit seltsamer Er- 

regung schiittelt. Zu den Dramen in Versen gehort esber ,.Eschber, 

das Beziehungen Alexanders zu einem Konige von Indien be- 

handelt; hier wendet sich Hamid von Shakespeare ab und Corneille 

zu; ebenso bedeutend ist tezer, aus der Zeit Abdurrahmans III. in 

Spanien. nesteren ,Nesteren“ ist in Silbenzahlung geschrieben; es 

tibertrifft die anderen Dramen an Wert. Die Sachen sind samtlich 

in Teilen oder vollstandig auf tiirkischen Bihnen aufgefuhrt worden, 

wenn auch nicht mit grof{em Erfolge. Ein glanzend geschriebenes 

und durch Wechsel der Versmaie und Reime ausgezeichnetes 

Drama ist die Tragédie idchan ,Iichan“; sie ist noch nicht aufgefihrt, 

ebenso wie das schon friher verfafite, aber wegen der Zensur nicht 

herausgegebene Drama ,,Liberté“ in Silbenzahlung. Von anderen 

Werken Hamids seien genannt die Gedichte nazife ,Nazife“, 6lié 

1 Gemeint sind Nesteren und Liberté, siche unten. 
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»Der Tote“, hagle ,,.Das Brautgemach“; ferner bir sefilenin hasbihaly ,,Der 

Herzensergui einer Unglicklichen“, eine analysierende Erzahlung, 

die die innersten Winkel eines kranken Geistes untersucht; magber 

»Das Grab“ ist, in seiner Vertiefung durch die Totenklage des 

Dichters, so einfach im Gedanken geworden, dafi es nicht mehr 

zu verstehen ist.“ Soweit der Auszug aus der Vita von Dschelal 

Sahir [siehe Nr. 21] NSM S. 80—82. Weit eingehender ist die 

Charakteristik des Dichters bei Horn S. 34—37 (Auszug): ,,Hamid 

begann mit Theaterstiicken, wichtiger ist aber seine Lyrik; sein 

erstes Drama in Prosa mageraji ‘asq (1873) tritt gegen Kemals 

frihestes Stuck aus dem gleichen Jahre (,,Ein unglickliches Kind“), 

in den Hintergrund; [iiber den doktrinadren Charakter siehe schon 

oben, auch tiber den Fortschritt; in sabr wetebat (1874); es werden 

besprochen 1c qyz, duchteri hindi, tarig, esber, tezer], esber und tezer 

sind eine ganz neue Gattung, namlich gereimte Trauerspiele nach 

dem Vorbilde der franzosischen Tragodie, in Versmafien; weitere 

gleichartige Dramen sind ,,Sardanapal“, ,,Liberté“, ,.Die Courtisane“ 

(qahbe), ,, Leidenschaft“ (garam); Hamid hiillte die neue Weise Schinasis 

auch in ein neues, europdisches Gewand; schon in ,,Das Indermddchen« 

(1875) hat er solche fremdartige Form; das wurde aber nicht ver- 

standen und nicht beachtet; in ,,Das Land“ (sahra@, 1879) kehren 

die neuen Formen wieder, wenn auch nur in einer geringen Anzahl 

von Gedichten unter vielen anderen, und jetzt drang er durch. 

[Das ist viel zu unbestimmt; es kann nur gemeint sein, dai er hier 

die Silbenzahlung anwandte; das ist aber durchaus nicht ,,ein neues 

europdisches Gewand“, sondern, wie Dschelal Sahir in der Biographie 

ganz richtig sagt, eine Wiederbelebung]; auferdem Elegien auf 

die Gattin (1885) und lyrische Gedichte und Gedichtsammlungen: 

»Die Narzisse1, ,, Diese sind es“ (1885), ,. Meine Torheiten oder die Stadt“ 

(1886); aus Prosa und Versen gemischt ist ,,Die Geschichte einer 

Ungliicklichen“ (1886). — Im M§arz 1917 tibernahm Abdulhakk 

Hamid eine Aufgabe, an der er scheiterte und scheitern mulfite. 

Die Partei, die heute in der Opposition gegen die Regierung ist, 

weil sie mit deren Reformen nicht einverstanden ist, entbehrte 

einer Zeitschrift zur Vertretung ihrer Interessen, wie sie in Teswiri 

Efkar eine Tageszeitung zu ihrer Verfiigung hat. Bis zu seiner 

Schliefung durch die Regierung konnte allenfalls das Organ der 

orthodoxkirchlichen Partei, Sebil irreschad, als die Zeitschrift 

1 Hier zeigt sich, in welchem MaSe Horn zweithindig arbeitete: das unter den lyrischen 

Werken genannte nesteren ist ein Drama, dessen Heldin den Namen Nesteren fihrt. 
Q* 
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der ,,altttirkischen Partei“ [der Name ist heute in Stambul verpont; 

er ist hier nur Siglum] gelten, wenn auch sicherlich der grofere 

Teil der Stambulleute dieser Partei an dem scholastischen Treiben, 

an dem die Leute der Sebil tirreschad festhielten, keinen Gefallen 

findet und in ihm kein Heil fir das Reich sieht. Es mischen sich 

ja in dieser der Regierung feindlichen Gruppe Elemente verschiedener 

Art: dasjenige, das am starksten ist, ist nicht das kirchlich intran- 

sigente, denn dieses besteht wohl nur aus der unteren islamischen 

Geistlichkeit (die hohere, zum Teil gut unterrichtete und denkende 

Manner, steht fast ganz zur Regierung), es sind vielmehr die alten 

,und wohlhabenden Sippen, die sich gekrankt fihlen, daB die 

Regierung sie nicht in gentigender Weise bei der Verteilung der 

Amter beriicksichtige (ein vollkommen unbegriindeter Vorwurf, da 

fir die Fahigen unter ihnen, soweit es irgend moglich ist, Ein- 

kiinfte aus Staatsmitteln gefunden werden); eine ausgezeichnete 

Darstellung dieser Strebungen mit dem Versuche, deutsche mafi- 

gebende Kreise ftir ihre Sache zu interessieren, findet sich in einem 

Aufsatz yon Gustav Herlt im ,,Hamburgischen Korrespondenten“ 

vom 22. September (abgedruckt in ,.Die Neue Tiirkei“ vom 9..Oktober 

1917 unter ,,Verbreiterung der deutsch-tirkischen Beziehungen‘). 

Fassen wir die verschiedenartigen Kreise, die ihrer Meinung nach 

nicht den verdienten Anteil an der Staatskasse haben, unter dem 

Namen ,,Altturkentum“ zusammen, so werden wir die im Marz des 

Jahres gegriindete Wochenschrift edebyati ‘umiimije megmii‘asy ,,Zeit- 

schrift fir Allgemeine Literatur“ als das Organ des Altttirkentums 

bezeichnen dirfen. Es ist weniger ein Positives, das diese Gesellschaft 

zusammenhalt, als ein Negatives; die Abweisung des national- 

tiurkischen Gedankens, durch dessen Pflege die Manner der Re- 

gierung und alle, die eine Einsicht in die Bedirfnisse und Ent- 

wicklungsbedingungen des Landes besitzen, zur Hebung des staat- 

lichen und wirtschaftlichen Lebens der Turkei zu gelangen hoffen. 

Selbstverstandlich wird die Gesinnung, aus der heraus die Grindung 

der neuen Zeitschrift erfolgte, in dem Eroffnungsprogramm nicht 

klar ausgesprochen; sie geht aber deutlich hervor aus den Ein- 

schrankungen, die fur den Fortschritt aufgestellt werden, wie ,,im 

Rahmen unsrer erhabenen Traditionen“, ,mit grof{em Vertrauen 

an der islamischen Basis, an den Vorztigen der Rasse und an den 

tiirkischen Sitten festzuhalten“ (vgl. die Ubersetzung des Programms 

in der Anzeige der beiden ersten Nummern durch Willy Heffening 

in Welt des Islams V S. 80f.). Als Schriftleiter zeichnete Mehmed 
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Dschelaluddin; es war aber offenes Geheimnis, ,daf{ Abdulhakk 

Hamid mit der Leitung betraut war. Der greise Dichter hat grofe 

Verdienste, aber Redaktionsarbeit zu leisten mit ihren Ansprtichen 

an technische Fertigkeiten und organisatorische Begabung ist nicht 

seine Sache. Es mufiten die Stirmer, die hier ihre Parteisuppe 

kochen wollten, scharf tberwacht werden. Das geschah nicht. 

Die Zeitschrift brachte zwei Aufsatze gegen den Turanismus: 1. von 

Enwer Pascha (nicht der Kriegsminister!), 2. von Dschelal Nuri; 

jener sachlich-wissenschaftlich, dieser weniger grindlich und an 

Heftigkeit alles Mai wtberschreitend. Das gab nun gewaltigen 

Skandal: die Zeitungen traten den Gegenstand breit (es handelte sich 

hauptsdachlich um die Einbeziehung Dschengis Chans und seiner 

Mongolen in die Turangruppe); Aga Oglu Ahmed (Agajeff) und 

Hamdullah Subhi sprachen offentlich. Die Regierung schritt ein 

und suspendierte das Blatt; seit Anfang Oktober erscheint es wieder, 

aber Abdulhakk Hamid ist aus der Leitung ausgeschaltet. 

— In der Enzyklopadie des Islam ist Hamid behandelt von Giese I 

S. 41; daraus ist nachzutragen, dais Hamid 1885 bis 1908 in London 

lebte und dafi er nach der Revolution den Gesandtenposten in 

Brissel erhielt. — Gibb, der mit Hamid freundschaftliche Beziehungen 

hatte, stellt ihn an die Spitze einer neuen Periode der ,,Modernen 

Schule“; mit seiner sahré 1879 beginne eine neue Welt (S. 5, 1); 

vel. S$. 5, 77f.: ,vor dem Genie Hamids fiel die letzte Schranke der 

neuen Zeit“. Man versteht solche Darstellungen nicht recht, wenn 

man liest, was Gibb selbst tiber die Entwicklung sagt: Zija und 

Kemal hatten ihre Anregungen in Europa geschopft (S. 5, tof), 

und schon zwei Jahre nach dem Erscheinen von Ahmed Wefiks 

Moliére-Ubersetzungen 1288 (1871/72) brachte Kemal in Gemeinschaft 

mit Ebizzija Tewfik! das erste? tirkische Originaldrama egelt gaza 

er todliche Unfall“ heraus; das beweist doch deutlich, dafi Hamid 

damit, da er Dramen schrieb, nicht etwas vollig Neues tat; daB 

er sich in seinen Dramen an Corneille und Shakespeare anschlofi, 

lauft ganz in der Linie, die von Schinasi vorgezeichnet war; in 

seinen Dramen orientalischen Charakters aber hatte er ja, wie so- 

eben gezeigt wurde, Vorganger. Die Charakterisierung Hamids als 

1 Die erste Ausgabe des egeli qaz@ (Stambul 1288) nennt auf dem Titel nur Tewfik 

als Verfasser; in meinem Besitz (vgl. Harr. 377 Nr. 821). 

2 Alter wird sein Schinasis Sa%ir ewlenmesi ,,Des Dichters Heirat'‘ (Horn 10 ohne 

Angabe des Druckjahres), mitgeteilt yon Vambéry in ,,Sittenbilder aus dem Morgen- 

lande‘' S. 37—46. 
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Begriinder einer besonderen Periode der Modernen Schule kann 

also nicht gebilligt werden; hochstens konnte man darin ein Neues 

finden, dafi er die Silbenzahlung, sie wiederbelebend1, neben den 

quantitierenden Versmafen anwandte; aber das ging nicht zusammen 

mit dem andern wichtigen Momente, das das wesentliche Merkmal 

ist fir die neue, durch den Namen Mehmid Emin gekennzeichnete 

Richtung: die rein tirkische Sprache. Daf Hamid in dieser 

Beziehung dem Alten treu blieb, geht daraus hervor, daB er schon 

heute als veraltet gilt, eben wegen seines Festhaltens an der alten 

Mischung mit fremden Elementen. Eine andere Frage ist, ob es 

in der Tat zulassig ist, ihn als ,veraltet“ zu bezeichnen; man sollte 

doch mit solchen Anschuldigungen recht vorsichtig sein; unter den 

jungen Herren, die mit solchen Abfertigungen geschwind bei der 

Hand sind, ist manch einer, der neben dem 1852.Geborenen greisen- 

haft erscheint. Hamid hat auch heute noch eine Fille von Ge- 

danken; sein Verstandnis fiir Neues, Junges hat er in der Stellung- 

nahme zu Mehmed Emin 1ig00 glanzend erwiesen. — Ich stellte 

fest (Briefe S. 108), daB man in der jiingeren Generation ,,ersichtlich 

mit einer aufrichtigen Begeisterung festhalt an Abdulhaqq Hamid, 

dessen Drama, ,Tariq ben Zijad‘ sich einer auferordentlichen Be- 

liebtheit erfreut“; die Auffiihrung des Tarik, der ich am 23. September 

1909 im Peratheater beiwohnte, beschrieb ich ausfiihrlich (Briefe 

S. 117122) [vgl. ebenda S. 108. 112. 225]; tiber Erweiterung 

seines Tariq-Sttickes durch Ustad Ekrem siehe Briefe S. 1122; 

uber die Ausgaben [die in meinem Besitz ist von 1326/1908] und 

die angeblichen Lieder des Stiickes, auch seine Friedhofszene siehe 

Briefe S. 225 Anm. 104. — Bei dem Aufenthalte Hamids in Berlin 

Ende Juli 1916 nahm ich Gelegenheit, mich mit dem Dichter be- 

kannt zu machen. Er war so freundlich, mir in einer langeren 

Zum ersten Male wandte Hamid die Silbenzahlung an in nesteren, das zwischen duchtart 

hindu 1875 und ftarig 1879 liegt (auf der letzten Seite von nesteren finden sich an- 

gekiindigt als gedruckt mageraji ‘a3q, sabr wetebat, ith qyz, duchtari hindu, nazife 

und nesteren (dabei ist nazife als manztm, nesteren als mugaffa bezeichnet); als 

nicht gedruckt: tarig, ibn almisa [sol], tezer, sardanapal, eSber, sahra (manzum), 

gahbe, gharam, liberte, zéneb jachod tegribei qader (muqaffa). 

Abdulhakk Hamid war erstaunt, durch mich von dem Vortrage eines Stiickes seines 

Tarik’ in erwéiterter Form zu héren; ich bin sicher, er hatte bei Kenntnis der naheren 

Umstande seine volle Zustimmung erteilt; denn er ist ein grofer und freier Geist, fremd 

jedem Kleinen und Kleinlichen. An der Sache ist fiir mich nicht der geringste Zweifel ; 

es ist mir noch deutlich in Erinnerung, da8 von jener Erweiterung des grofen Monologs 

Tariks durch Ekrem als von einer allgemein bekannten Tatsache gesprochen wurde. 



Dichter der neuen Ttirket. : 23 

Unterhaltung Aufklarungen uber sein Werk zu geben. Bei ge- 

meinschaftlicher Lesung seiner Vita in New Sali Milli fand er 

nichts zu -bemerken; nur erganzte er sie so: ,,Elf Tage vor der 

Revolution [10./23. Juli 1908] wurde ich aus London als Gesandter | 

nach Brtissel versetzt; im Dezember 1912 wurde ich abberufen 

und zum Senator ernannt. Ich bin Anhdnger des alten Metrums 

und habe nur in Nesteren und Liberté silbenzahlende Versform 

angewandt; diese ist iibrigens allein fur die Biihne geeignet; wir, 

die wir grundsatzlich an dem Alten festhalten (wie ich denkt auch 

Dschenab Schehabeddin), verlangen, dali die Jungen, die anders 

denken, nicht so unsinnige Angriffe auf uns machen; Tatsache ist, 

daB alle, die Verse in ‘ariz machen kénnen, auch das nationale 

VersmaiB tben konnen, aber nicht umgekehrt. Wir haben jetzt 

nur vier grofe Dichter: Dschenab Schehabeddin, Sulaiman Nazif, 

Riza Tewfik, Faik Aali; von ihnen haben sich zum nationalen 

Versmai nur bekehrt Dschenab Schehabeddin und Riza Tewfik. 

Bis zu meinem ,Tarik‘ arbeitete ich nur aus mir selbst heraus, 

hatte keine Vorbilder; dann studierte ich in Paris Corneille und 

bildete mich nach ihm: dann lernte ich in London Shakespeare 

kennen und folgte ihm. Corneille ahmte ich nach in Nesteren, 

das eine freie Nachbildung seines ,Cid‘ ist, ausgenommen den 

Schlu8, den ich verandert habe. [Diese AuBerungen sind kenn- 

zeichnend flr Hamid. Von dem Falschurteil tber Sul. Nazif und .- 

F. Aali will ich nicht sprechen; es wirken da Tradition und person- 

liche Beziehung den Blick tribend. Hamid ist tberzeugt, da8 er 

unter dem Eindruck von Corneille und Shakespeare eine Wandlung 

durchgemacht habe. Ich glaube nicht, dai man das zugeben kann: 

die Gedanken und ihre sprachliche Fassung sind durchweg im 

Stile der alten Poesie, am meisten sich nahernd dem der persischen 

Romanze; man glaubt zuweilen Dschami zu lesen.}] In der Art 

von Corneille ist auch mein Eschber; mit diesem Stiick, das in 

der Form sich beliebten Mustern anschlieit [durchgehend Kurz- 

rubai], hatte ich am meisten Erfolg: es gibt viele Leute in Stambul, 

die es auswendig wissen. Mein ,Liberté‘ ist nichts als die Geschichte 

Midhats; die allegorischen Figuren, die auftreten, sind leicht kennt- 

lich: das Madchen Liberté ist Midhat selbst; das Stiick ist bisher 

nicht als Buch gedruckt; es wurde von Mehmed Emin in der Zeit- 

schrift ,Turk Jurdu‘ gebracht. Liberté und Nesteren sind meine 

einzigen Dramen in nationalem Versmai. Finton, das vor dem 

letzten gedruckten Drama Turchan liegt, ist in Prosa unter Bei- 
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mischung von wenig Poesie [also wie Duchtari Hindu]; Finton 

nimmt zu den sozialen Fragen nicht Stellung: ich habe die Zu- 

stande und Personen durch sich wirken lassen wollen. Nach 

Turchan habe ich noch zwei Dramen gedichtet, die ich aber 

noch nicht herausgebracht habe. Die scharfen Bemerkungen in 

dem Schlufiwort zu Duchtari Hindu gegen die nationale Poesie 

stammen aus meiner friheren Zeit; ich wurde mich heute nicht 

mehr so gegen das Nationale wenden.“ — Auf meine Frage tiber 

seine Stellung zum Turanismus (urangylyg) erwiderte Hamid aus- 

weichend; es liefi sich aber heraushoren, dafi er mit dem extremen 

Vorgehen gegen nichttiirkische Muslime nicht einverstanden sei. 

Milde ist iberhaupt der Grundzug seines Charakters, und das hat 

ihn bisher mit allen Parteien gut auskommen lassen: er wird von 

allen geschatzt. Damit hangt zusammen das Lyrische in seinem 

Wesen, das durchaus vorherrscht, und zwar das weinerlich Lyrische. 

Jemand, der ihn genau kennt, auferte tiber ihn und seine Art: 

Hamid Bej liebt das Tragische, das Sentimentale, wohl bemerkt 

nicht im Leben, sondern in der Poesie.“ Dieser Charakterzug 

erklart den seltsamen Einfall, den der Dichter hatte, Nesteren und 

Chosrew, die Ximena und Rodrigo-Cid entsprechen, den ganzen 

letzten Akt sich anjammern und dabei elend zugrunde gehen zu - 

lassen, wahrend bei Corneille die Liebenden vereint werden. Bei 

Hamid ein wahres Schwelgen in peinlichen Szenen und selbst- 

qualerischen Stimmungen. — Mit Liebe sprach Hamid von seinem 

Turchan (als Drama schwach — in ganz unnattirlicher Weise 

werden Personen und Vorgange Persiens mit der Schlacht von 

Kossowo verkntipft —, ist die Sprache in den Banden der alten 

Unnatur). Mit Dank erinnerte er sich Namyk Kemals: ,Jch 

habe ihn nicht personlich gekannt, aber viel mit ihm korrespondiert; 

seine etwa 500 Briefe an mich gab ich seinem Sohne Ali Ekrem, 

mit Ausnahme von zwei oder drei ganz intimen; diese Briefe 

sollen in der Gesamtausgabe meiner Werke, die die Regierung 

veranstaltet, zum Abdruck kommen [von den Briefen ist bis jetzt 

ein Band erschienen; ausftihrliches Referat von mir tber diese 

Sammlung der kunstreichen und kulturhistorisch wertvollen Briefe 

des Dichters (Stambul 1334, 332 S.) im Neuen Orient II Nr. 6 

und 7; Bd. 2 erschien Stambul 1335 (ausgegeben November 1917), 

338S.]; von der Gesamtausgabe ist bis jetzt ein Band erschienen: 

uhami watan (,patriotische Begeisterung‘), eine Zusammenstellung von 

Gedichten; als Band 2 kommt mein Drama Finton, von dem der 

0 010,010,001 0.0) 
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achte Bogen gedruckt wird.“ Finton liegt nun vor in den killyjati 

atar ,Gesammelten Werke“ Hamids (Ausgabe der atari miifide kiitiib- 

chamesi, Stambul 1334, 500 S.). Das Drama Finton -hat weder auf 

der Biihne (trotz der als gelungen bezeichneten, recht schwierigen 

Inszenierung) noch als Lesedrama Erfolg gehabt; schon 1909 schrieb 

ich: ,heute glaubt man schon weit uber Abdulhakk Hamid hinaus 

zu sein: er ist den Neuesten noch zu klassizistisch“ (Briefe S. 331); 

1916 schreibt Hachtmann (Zwanz. Jahrhundert 43): ,in den Dramen 

von Namyq Kemal oder Abdulhaqq Hamid eine zwar geist- 

reiche, aber naturwidrige Rhetorik“; das turkische Publikum von 

heute hat diese Rhetorik mit ihren Scheinwerten griindlich satt; 

auferdem ist ihm gerade bei Minton der Stoff (das teils leiden- 

schaftliche, teils senile Treiben des korrumpierten englischen High- 

life) fremd und, soweit er verstanden wird, unsympathisch; und 

so empfindet man nicht die poetischen Werte, die es bei allen 

Mangeln besitzt. Hachtmanns Ubersetzung des ganzen Dramas 

ist vollendet; der Druck ist wtinschenswert. — Die Charakte- 

ristik Hamids bei Schehabeddin Sulaiman S. 331—341 ist nicht 

ohne Reiz: ich erwahne daraus nur die Bemerkung: ,,Manches bei 

Hamid in Form und Stil erinnert an die belgischen Dichter 

[S. 339; man wird kaum an Verhaeren denken diirfen]; seltsam 

berthrt ein Gedicht [chafif], das das Treiben der Gentleman- 

Gesellschaft mit dem Ball als Gipfel des Vergniigens schildert: der 

Ball ist der ,Ort der Verderbnis‘ (S. 340, 1); der Dichter hat er- 

sichtlich nur an die Offentlichen Balle der Grofistadte gedacht.“ — 

Endlich sei ein Wort erwahnt, das ich von einem der feinsten 

Kenner der turkischen Literatur horte: ,Hamid ist der moderne 

Schaich Ghalib.“ 

Proben: Biijik S. 146: 1. kurze Auferung in Prosa, die mit 

einem Verse des bekannten Nadschi spielt, betreffend eine 

Sammlung zum Besten von islamischen Ausgewanderten; 2. ein 

,yungedrucktes Stitick* aus dem Drama ,,Turchan“, das oben ge- 

nannt wurde; die Verse, Ansprache der Dame Dilschad Chatun 

an eine Volksmasse (ramal), finden sich im Druck von 1332 

S. 41, 9—12, to. — NSM S. 83 drei einzelne Strophen: 

1. 4 Verse in mitizarv, 2. 4 Verse in kurzem ruba@?, 3. 6 Verse 

in rubat; Hamid sagte von diesen Versen, sie seien sonst nicht 

gedruckt; er habe sie angefertigt, als man von ihm einen Beitrag 

erbat. — Bild: 1. Bujwk S. 146; 2. (ein anderes) NSM S. 79 mit 

Versen (miizari‘), 
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Zz. Dschenab Schehabeddin [genab sehabeddin|, 

»geboren 1276 [beg. 14. Marz 1860] in Monastir, Sohn’ des bei 

Plewna gefallenen Majors Osman Schehabeddin; 1293 [1877] kam 

er nach Stambul und trat in die durch ihren sorgfaltigen Sprach- 

unterricht bekannte Faizije-Schule ein; dann kam er auf das Gym- 

nasium; mit grofem Eifer studierte er Hamid und Ekrem, bald 

auch Fuzuli, Nedim und Baki; 14jahrig, verfertigte er Gazele 

(scadet, Safag, gels, tebat; bei der friihreifen Entwicklung spielte 

Vererbung mit: sein Grofvater Mustafa war diwdn effendisi des 

GroBwezirs Chosrew Pascha; im NachlaB& seines Vaters fanden sich 

Entwirfe zu einem Stilbuch; zwei jiingere Briider von ihm begannen 

auch bereits Werke zu ver6ffentlichen. Als er noch in der Arzte- 

schule war, veroffentlichte er eine Gedichtsammlung unter dem 

Titel tammat ,,Unheil“1; 1305 [1889] reiste er nach Beendigung des 

tudiums nach Paris [gleichzeitig mit seinem Schulgenossen Hisein 

Su‘ad], blieb dort vier Jahre und wurde nach der Riickkehr am 

Krankenhause von Haidar Pascha angestellt; nun beginnt seine 

eigentliche literarische Tatigkeit; da er in Paris griindliche litera- 

rische Studien getrieben hatte, empfand er, da unsere Literatur 

sich noch in einem engen, geistig beschrankten Kreise bewege, 

und dafi die neuen Theorien und die westlichen Kunstmethoden 

in unserm Lande noch nicht gehorig begriffen werden konnten; 

die in der gebundenen Rede von Abdulhakk Hamid und Ustad 

Ekrem herbeigefiihrte Neuerung hatte durch Nadschi? und seine 

Nachahmer eine tible Reaktionsperiode durchgemacht; es war noch 

eine neue und entscheidende Reform notig; nun fing man an zu 

begreifen, da die Reform sich nicht etwa nur auf Prosa und 

Poesie, sondern auf das ganze Gebiet der Gedankenwelt erstrecken 

miisse. Dschenab hatte eine Zeitlang seine von einem kunstlerischen 

Hauche beseelten Gedichte in Zeitschriften publiziert; schlieBlich 

tibernahm er, um der Bewegung grofere Kraft zu geben, die 

Schriftleitung der Zeitschrift mekteb; in ihr erschienen die Namen 

der hervorragenden Manner jener Zeit wie Husain Dschahid, 

1 fammat wird von den Worterbiichern (Zenker, Sami) nur als ,,Geschwitz‘t erklart 

(Sami: saéma sapan sdzler); im Arabischen ist famma ,,Unheil‘‘ (dahya); méglich, 

da der Dichter diesen Sinn hineinlegte; ein gut geschulter Tiirke, dem ich es vorlegte, 

wuBte nichts damit anzufangen und bemerkte witzig: elma‘na ft batn e38a%r ,,der 

Sinn ist das Geheimnis des Dichters“. 

Uber den ,,Professor Nadschi und seine verhangnisvolle Tatigkeit siehe die Anmerkung 

zu S. 33. 

ectone Res ee 
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Mehmed Re’uf, Sulaiman Nazif, Isma‘il Safa, Tewfik Fikret; der 

Inhalt des Blattes glich in keiner Weise dem bis dahin in Zeit- 

schriften Erschienenen; in dieser kleinen Wochenschrift, die eine 

Anzahl Ubersetzungen aus der franzésischen Literatur tiber Philo- 

sophie, Asthetik und Kritik enthielt, war das, was eigentlich die 

Aufmerksamkeit erregte, die feinen und zugleich lehrreichen Worte, 

mit denen Dschenab Gegenstande schilderte, die bis dahin nicht 

gehort worden waren; trotz des Gespottes der Auffenstehenden 

war Dschenab ein wirklicher Reformer; die ein wenig spater 

unter dem allgemeinen Namen ,,Neuliteraten“ (ddebaji gedide) in 

serweti funiin sich sammelnden Jungen, unter ihnen sogar Fikret, 

konnten sich dieses reformatorischen Einflusses Dschenabs nicht 

erwehren. Ein wenig, nachdem Dschenab unter der Agide von 

Tewfik Fikret und Ustad Ekrem die literarische Leitung von serweti 

funin tibernommen hatte, schloB er sich mit seinen samtlichen Ge- 

hilfen vom mekteb dem serweit funtin an; bis zur Unterdriickung des 

literarischen Teiles der Zeitschrift durch Abdul Hamid (vgl. S. 84) 

brachte er fortlaufend kostbare literarische Beitrage; sein , Auf der 

Pilgerfahrt“, das bei seinem Besuche des Hidschaz als Hygiene- 

arzt zustande kam, seine Artikel tiber westliche und Ostliche 

Literaturen, seine fltissigen und ansprechenden Verse, sicherten 

ihm eine hohe Stellung zwischen Tewfik Fikret und Chalid Zia; 

besonders die nach der Revolution von ihm verfaften Prosa- 

sticke bilden die schonsten Blatter unserer Literatur; trotz seiner 

25jahrigen Tatigkeit bringt er immer noch kecke, lebensvolle, 

frische Werke hervor; wahrend bei zahlreichen Werken seiner 

Kollegen sich die zerstorenden Spuren der Zeit zeigen, beweist 

die Begeisterung, die jung und alt fiir die Geisteskinder Dschenabs 

allzeit hegten, ein wie gllickliches und langes Leben sie besitzen. 

Dschenab wird zu den vier, fiinf grofien Meistern unserer modernen 

Literatur gezahlt!. Aufferdem daS er Mitglied des groBen Hygiene- 

rats ist, hat er den Posten des Generalinspektors der Abteilung 

fir Hygiene inne“ (soweit nach dem Anonymus NSM S. 84f.). — 

Die entwicklungsgeschichtliche Stellung Dschenabs liegt nun 

vollig klar durch seinen eigenen Bericht in nesri harb (siehe unten); 

gerade das bescheidene Zuricktretenlassen seiner Person macht 

diesen Bericht glaubwirdig. ,Vor etwa 20 Jahren“, erzahlt er 

1 Das ist eine feststehende Formel; auch Abdulhakk Hamid zahlte mir die ,,vier grofen 

Dichter der Zeit‘ auf: Dschenab Schehabeddin, Sulaiman Nazif, Riza Tewfik, Faik 

Aali (vgl. S. 23). , 
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S. 13, ,legte eines Tages Fikret in der Druckerei von Serweti 

Funun seine schone Kinstlerhand auf meine Schulter mit den 

Worten: ,Dschenab, ich fuhl’s: eine neue Literatur ist im Werden; 

versprichst du mir, mit mir zusammenzuarbeiten, um ihr zum 

Leben zu verhelfen?* An jenem Tage wurde der Vertrag ge- 

schlossen.“ Das bedeutet, dafi die Initiative zu dem Hervortreten 

mit einem neuen Programm von Fikret ausging; dabei bleibt 

bestehen, was Dschenab selbst, in vollkommener Pietat gegen den 

Meister, nicht einmal andeutet, dafi er ein Neues in diesen Kreis 

hineintrug, ohne freilich bei den Alteren, Fikret und Chalid Zija, 

eine vollkommene innere Wandlung herbeiftihren zu konnen (vgl, 

die Ausfuihrungen in ,,Synthese“, hier S. 32). Das, was Dschenab 

so anmutig und so beliebt macht (meine Notiz tber sein Zurick- 

treten hinter Mehmed Emin Briefe S. 157 [danach I, 14] darf nicht 

verallgemeinert werden: Mehmed Emin stand eben auf der Hohe 

seines Modetriumphes), ist sein goldener Humor, der ihm schon aus den 

Augen schaut (sein vergnigtes Gesicht in New Sali Milli S. 82 und 

Bijtk S. 159 ist die beste Kennzeichnung des Mannes), damit zu- 

sammenhangend die Freiheit von Sentimentalitat und Weltschmerz (in 

diesem Sinne ist seine Benennung als tiirkischer Alfred de Musset, 

Briefe S. 107f. und danach Hachtmann S. 1if. zu verstehen). Gut 

verzeichnet Hachtmann (S. 11 f.) die Spuren der ,. Schwindsuchtsmanie“, 

die sich in dem sonst kerngesunden hagg jolunda finden. Dagegen 

entging Hachtmann das fiir den Menschen und Dichter Dschenab 

wichtige /i/ali girjan (in Donanma, siehe I S. 13, 4off.) mit der 'tief- 

empfundenen Klage um das Vaterland. — ewragi ayam ,,Blatter 

der Tage“ (Stambul S. 133 [1915]): das ist so recht der Ausdruck 

des Sinnes (ich denke, unser gutes, kurzes ,Sinn“ sagt in den 

meisten Fallen mehr als ,Mentalitat“’, das viele nicht entbehren zu 

konnen glauben) Dschenabs; frei von der Leber weg redet er 

liber die groBen Fragen, die fiir die moderne Tiurkei von Lebens- - 

bedeutung sind: Frauenfrage, Literatur, Politik, Presse und anderes. 

Ich gebe hier nur einige Titel: Presse (S. 4—33), Die Philosophie 

des Witzes (S. 37—44), Spaziergang in Stambul (S. 61—85), Zur 

Frauenfrage (S. too—118, S. 129—163, S. 196—199, S. 232—247), 

Zur Politik (S. 20o—205), Zivilisation und Kultur (S. 172ff, S. 215 

bis 218), Literatur (S. 248—257), Polemik gegen Ali Dschanib (S. 

164—171), Lehrhaftes (Briefe an seinen Sohn, S. 258—302, S. 309 

bis 316). Auf allen Gebieten sucht Dschenab das Abgestorbene 

zu retten; sein Trick ist, das, was an seine Stelle treten soll, schlecht 
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zu machen, seine schwachen Seiten ins Lacherliche zu ziehen; das 

fallt ihm nicht schwer, da auch im Orient von den Neuerern mit 

der Phrase gesiindigt wird und dadurch die Wesenheiten verschoben. 

werden. Dabei ist er aber nicht blind gegen die Mangel des 

Systems, das sich gegen jede Neuerung straubt. Das geht so 

weit, daB er die starken Geifelungen des osmanischen Lebens, 

die Dschelal Nuri in seinem ,Osmanischer Niedergang und 

Historische Vorherbestimmungen“ vornahm, mit Dank als eine 

bittere Medizin begriifite, die jeder genieflen miisse (S. 181); die 

,»Offenen Briefe“ an Dschelal Nuri sind voll von vortrefflichen 

Bemerkungen, angeregt durch die Erzeugnisse dieses etwas zu 

hastigen und undisziplinierten Geistes, bei dem in der Tat der 

Mangel an Selbstzucht ein schones Talent zu einem Werkzeuge 

von nur mafigem Nutzen herabgedriickt hat. — Was Dschenab 

zur Frauenfrage schreibt, erhebt sich weit tber das gewohnliche 

Gerede der tiirkischen Zeitungsschreiber und zeigt Vertrautheit 

mit der europdischen Literatur, wenigstens der franzésischen (siehe 

besonders die Auseinandersetzung mit Salaheddin Aasym Bej 

in ,ine Lebensfrage“, S. 114—132). Dschenab dirfte der unter 

en modernen Turken sein, der am meisten Mannigtfaltiges gelesen 

hat. So hat er auch einen Blick fir literarische Werte, der freilich 

getriibt wird durch personliche Sympathie und Antipathie. Wertvoll 

ist das Stiick der Serie ,.Die Philosophenecke“ (S. 225ff.), das sich 

mit der ,,Literatur“ beschaftigt (S. 248—257), und in dem bertihmte 

Leute unter fingiertem Namen ihre Ansicht vertreten. In den 

Worten des Ali Raschid am Schlusse diirfen wir wohl die Meinung 

Dschenabs finden: dai er dabei Fikret als den hinstellt, der in 

der ,Zerbrochenen Leier“ der verzweifelten Emporung der Nation 

einen Ausdruck gefunden, ist wohi verstandlich, weicht tbrigens 

nicht unerheblich von denen ab, die Fikret einen faden Kos- 

mopolitismus andichten; eine Uberraschung aber ist es, daf er fiir 

das sogenannte Dekadententum eintritt. Anders kénnen wir es 

wohl nicht auffassen, wenn er schliefit (S. 257): Wir suchten nach 

einem herben Stil, der der Bastardphilosophie unserer Zeit ange- 

messen ware; was wir fanden, nannte man ,,Dekadententum“ [de- 

gadanlyqg| Daf dieser unzweifelhaft urteilsfahige Mann seiner 

Skizzensammlung einen heftigen Angriff auf Ali Dschanib ein- 

gefugt hat (S. 164—171), hat mich schmerzlich berihrt. Unter 

»Antwort“ richtet er an Ali Dschanib einen offenen Brief, in 

dem er den etwa 30 Jahre jiingeren Dichter wie einen Schulknaben 
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abkanzelt, doch ohne sich an dessen literarischem Ruhm zu ver- 

greifen. Davor bewahrte ihn sein guter Geschmack. Er antwortet 

nur mit Witz auf Ali Dschanibs Angriffe und erwidert mit Ver- 

spottung des ,, Villenargot“, das die Leute von Salonik an die Stelle 

des Hofargots setzen wollten; er bleibt tibrigens bei dieser Gegen- 

offensive vollig vornehm und zeigt eine Toleranz, die sich die 

Feuerkopfe und Umstiirzler zum Muster nehmen miften deswegen, 

weil sie kein klares, grofes Ziel haben und in Verfolgung ihres 

kleinen sich klein gezeigt haben. Kostlich sind die Satze, in denen 

Dschenab seine Eigenart schildert (S. 165f.), immer die Gegen- 

satze zu suchen und sie mit heiterem Lachen zu tiberwinden, und 

zum Schluf seinen Glauben: ,,Es gibt keine Theorie, die vollkommen 

unfruchtbar ware.‘ Auf seinem eigensten Gebiete treffen wir 

Dschenab an in ,Die Philosophie des Witzes“ (S. 37—44); er 

bereitet uns insofern eine Enttauschung, als er das ganze Sttick 

hindurch nur von Witzschreibern, im besondern Witzblattern spricht 

und die Gegenstande und Methoden satirischer Behandlung er- 

értert; von der feinen Auferung eines witzigen Geistes, die sich als 

,romantische Ironie“ darstellt und die gewohnlich mit dem Humor 

gepaart ist, kein Wort. Eine zweite Auseinandersetzung mit Ali 

Dschanib findet sich in der jtingsten Publikation Dschenabs: 

nesri harb, nesri sulh weterjaki sdzleri (Konstantinopel, Eljas [Buch- 

handlung Kinaat], S. 1334h [1916], 192 S. kl-8°) [Mein Referat 

dariiber in ,Neuer Orient“ Bd.I, S. 340f, hier ,.Ref“4: auch hier 

kampft Dschenab unbegreiflicherweise und ersichtlich unter dem 

Kinflusse einer Gesamtanschauung, die mit diesem Punkte nur in 

entferntem Zusammenhange steht, gegen das volkstimliche Turkisch; 

das ihm eine ,Sprachverhaflichung“ darstellt. In dem Banne eines 

in Stambul sehr verbreiteten Irrtums behauptet Dschenab hier, 

ein Brief in dem ,,klassischen“ Turkisch wirde in Kaschgar leichter 

verstanden werden als in Volksosmanisch; aber in Kaschgar ist 

die Kenntnis des ,,Tschagatai“, d.h. der unnatiirlichen Ziersprache 

im Gegensatz zum ,,Turki‘ nur wenig verbreitet. Im wtbrigen 

enthalt nesri harb zahlreiche bedeutende und anregende AufSerungen 

(die iber Fikret sind oben erwahnt). Im Juni 1917 erschien von 

ihm das dramatische Werk (Komische Szenen) ,Kor Ebe“ (Blinde- 

kuh), deutsch wiedergegeben in ,,Die Neue Tiirkei“ (Juli—September 

1917). Die Urteile, die Halide Hanum und Fazyl Ahmed tber 

ihn bei dem Interview durch Ruschen Eschref fallten, sind nicht 

allzuweittragend. Halide 1aBt sich so vernehmen: ,Dschenab 

sys aesea GPa 

va ae) 
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ist ein Prosaist, der neben ein, zwei Liebesgedichten, korrekt 

schreibt, ein gut stilisierender Plauderer, ein Mann mit Esprit“ (Turk 

Jurdu Nr. 144 -S. 3591). Fazyl Ahmed sagt (Tiirk Jurdu Nr. 146 

S. 3620): , Ich habe Dschenab zuerst bewundert; seine Hauptkraft 

hat aber erst nach der ,Neuen Literatur“ angefangen; seine 

wichtigsten Werke hat er nach der Revolution geschrieben; er 

hat aber seine neuen Gedanken in altem Stil vorgebracht, und 

deshalb hat die junge Welt dem Meister Nasenstttber gegeben; 

er ist ein grofer Bildhauer, er verdirbt aber seine Werke, indem 

er ihnen Schminke auftragt.“ Das ist eine vortreffliche Charakte- 

ristik, wie auch sonst Fazyl Ahmed in der knappen Schilderung 

der Personlichkeiten Meister ist. Sie besagt nicht mehr und nicht 

weniger, als dai Dschenab abgedankt hat. Der Nachwuchs hat 

freilich keinen Anlai, mit Geringschatzung auf ihn zu blicken: die 

meisten reichen bei weitem nicht an ihn heran: Dschenab kennt 

vor allem den Wert und die Bedeutung der ernsten Arbeit, und 

an der lassen es die jungen ,,Dichter“ meist fehlen; sie glauben, mit 

ein paar hingehauenen Strichen das erwerben zu konnen, was 

Dschenab witzig nennt: Suhreti sahile ,leichter Ruhm“. Wenn 

Dschenabs Name in der Entwicklungsgeschichte der Osmanischen 

Literatur einen festen Platz hat, so verdankt er das dem Ernst, mit 

welchem er an die literarische Arbeit herantrat. — Da Horn den 

durchaus in sein Gebiet gehodrenden Dschenab nicht erwahnt, hat 

Hachtmann ihn in sein ,Zwanzigstes Jahrhundert“ aufgenommen. 

Richtig hebt er an Dschenab den Humor hervor und sieht in 

hagg jolunda ein echt tiirkisches Erzeugnis. — Ubersetzt ist von ihm: 

»Den Waisen der Gefallenen« in: ,,Die Islamische Welt*, Januar 1917 

(nach H2 S. 76); auferdem Stiicke aus hagg jolunda. Weiteres zu 

seiner Charakteristik siehe S. 54. — Bild NSM S. 82 mit Versen 

[chafaf]. — Proben: 1. ,Aus den rebaajat, Friihlingsgedichten“ [freie 

Verse]; 2. ,Uber unsere Frauen — An Dschelal Nuri Bej Effendi“ 

(Prosa). — Bik: Bild S. 159. — Probe S. 159f.: derwis [chafif], 

gewidmet Fa’ik Aali. — Donanma Nr. 56 S. 123 hilali girjan ,,Der 
weinende Halbmond“, nach der Anmerkung ,gedichtet in den 

dunkelsten Tagen des Balkankrieges“ [Kurz-ruba7]; trotz der Zier- 

sprache verleugnet sich in diesen Versen nicht das tiber den nahen 

Untergang des Vaterlandes und der Nation blutende Herz. Bei 

Horn fehlt dieser bedeutende Dichter, der nur acht Jahre jiinger 

ist als Abdulhakk Hamid. Ich hore, dafi Dschenab wegen seiner 

satirischen Ader gefitirchtet ist; er gilt als der eifrigste Vertreter 
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der metrischen Poesie. 1915 reiste er in Deutschland und sandte 

dem _ ,,teswa efkar« eine Anzahl fliissig geschriebener Korre- 

spondenzen. — 1909 besafi Dschenab Schehabeddin das Herz der 

jungeren Generation; man nannte ihn den tirkischea Alfred 

de Musset (Briefe S. 107 f.); das will nicht viel sagen (vgl. Hacht- 

mann S. 11f.). Bezeichnend ist die Ablehnung von Fikret und 

Dschenab an einem Vortragabend, wo sie hinter den volkstiim- 

lichen Modernen Mehmed Emin und Riza Tewfik zuriicktraten 

(Briefe S. 157). Wenn ein Mann wie der eigensinnige Altsprachler 

Nizami Schehabeddin auf das Piedestal stellt, so ist das ein Mif- 

verstandnis: Schehabeddin hat seine Intelligenz bewiesen, indem 

er die Anregung der neuen Zeit willig aufnahm, wenigstens hin- 

sichtlich der metrischen Form: seine freien Verse in New Sali 

Milli sind Beweis; in der Sprache freilich herrscht noch die alte 

Ziersucht: gest? gulistin etmek, hartsi sine, husni stich u. dgl. m.; ge- 

danklich steht das metrische ,,derw2s (in Biytik) hoher; das ,,Frih- 

lingsgedicht“ ist ein frostiger Witz: ,,.wir wollen an deinen seidenen 

Busen legen eine im Rhythmus schwingende Rose, eine im Reim 

schwingende Empfindung“. Das von Weltverachtung, Bummellust 

und Genuffreudigkeit strotzende Lied des Derwisches bewegt 

sich in bekannten Geleisen. Gelegentlich hort man: ,,Dschenab 

Schehabeddin hat sich vollig bekehrt, er dichtet nicht mehr nach 

dem alten Metrum“; das ist irrig; fiir Leute wie er wird das alte 

Metrum immer das feierliche sein, und sie werden gern eine 

Fertigkeit zeigen, iber die die Jungen haufig nur spotten, weil sie 

sie nicht besitzen. Von den metrisch Geschulten, deren es auch 

unter den Jungen gibt, wird ihm vorgeworfen, dali seine Verse 

technisch nicht einwandfrei sind; so finde sich dz als tun in 

failatun, wahrend es kurz ist. Der Meister der technischen Korrekt- 

heit ist Fikret: streng logisch im Gedanken, hat er nie einen 

Fehler in der Form; so schuf er eine Schule. Dschenab Schehabeddin 

ist Fikret tiberlegen an Phantasie und kihnen Gedanken, unter- 

geordnet in literarischer Schulung (einen kleinen Angriff auf die 

technische Untadeligkeit Fikrets kann sich Omer Seifuddin 

nicht versagen, siehe S. 38, 7ff.; es ist in der Tat seltsam, dai 

Fikret durch das Schriftbild geleitet, die Ungeheuerlichkeit be- 

geht, ja von jara ,Wunde“ als Lange zu brauchen). — Als Dschenab 

Schehabeddins beste Stiicke gelten edhani sita ,,Winterlieder“ und 

pyand ,,Piano“. 
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(Sulaimanpaschazade Sami) 





3. Sulaiman Nesib [sulaiman nesib}, 

»zeboren 1283 [1867], hieB eigentlich Sami, Sohn des verstorbenen 

Sulaiman Pascha, des Siegers von Schipka, der mit Midhat zu- 

sammen fur die Konstitution wirkte und die Revolution von 1292 

[1876] ins Werk setzte; als sein Vater im Beginn der Regierung 

Abdulhamids als Belohnung ftir seinen patriotischen Eifer verbannt 

in Bagdad leben mufte, studierte Sami in der Milkije; das war ein 

_bitteres Los, denn er hing mit starker Liebe an seiner Familie; er 

stromte seinen Schmerz in Gedichten aus; schon damals warf er 

sich mit aller Kraft auf die franzdsische Literatur; sein starker 

junger Geist neigte dem Neuen zu; es war damals die von Nadschi 

herbeigefthrte literarische Stagnation; wie unertraglich war fur 

diesen Geist, der mit dem Genie Abdulhakk Hamids in Berthrung 

gekommen war, der bei Ustad Ekrem in die Schule gegangen war 

und mit dem literarischen Hochstand Europas grindlich vertraut 

war, die von Nadschi und seinen Parteigenossen herbeigefthrte 

literarische Reaktion1! Damals pflegte er in dem alten ,,Café der 

Abgesetzten“ (ma‘zilin qahwechinesi) gegeniiber der Hohen Pforte 

mit seinen Kameraden zusammenzutreffen, mit den Nadschi-Leuten 

im Dichterwettstreit sich zu messen und ihnen zu beweisen, dal 

auch die Jungen imstande seien, Verse nach der alten quantitieren- 

den Art zu machen; die Ghazele, die dabei herauskamen, schickten 

_ sie, indem jeder seiner Unterschrift das Wort Mu‘allim ,,Professor“ 

hinzusetzte, an die Zeitungen. Nachdem Sami die Schule verlassen, 

ergriff er den Lehrerberuf; er wurde Direktor der Gymnasien in 

1 Die Entriistung der heutigen Generation iiber ,,Mu‘allim Nadschi‘ ist allgemein; dieser 

»Professor Nadschi‘‘ ist der Typus des armseligen, kleinlichen Schulmeisters, der sich 

jedem Neuen, Grofien entgegenstemmt. Die Leute, die seine ,,beriihmte'' sdinbiile ins 

Deutsche iibersetzten und fiir die dieses, auf der Stufe einer Erzihlung fiir die weibliche 

Jugend stehende Opusculum ein Beispiel der modernen osmanischen Literatur ist, ahnen 

nichts von dem Geiste, der in den Besten schon zur Zeit Nadschis lebte und der sich 

gegen die Tendenz, das Volk mit nichtssagenden Kindlichkeiten zu fiittern, durchgesetzt 

hat. Als Kinderbuch mag sitinbiile seinen Platz behalten. Natiirlich_hat auch dieser 

Mann seinen Lobredner gefunden: ein Isma‘il Hakki, Oberschreiber in der Kanzlei 

fiir Konsularsachen, hat ihm in der Sammlung osmanly meSahir widebasy das Heft 

Nr. 1 gewidmet, Stambul, 1311 [1895], 120 S., 12° (derselbe Hakki gab dort auch 

die Vitae von Dschewdet Pascha, Schemsuddin Sami und Ekrem heraus). Das Ding 

ist nicht ganz ohne Interesse. Hiner der letzten Bekimpfer der Neuen ist Mehmed 

Nizami (er starb Marz 1916, war Schwiegersohn Ahmed Rasims): tiber seinen wiitenden 

Angriff auf den Tiirk Derneji in ittihad vom 27. August 1325 (9. 9. 1909) siehe 

Briefe S. 48 ff. 

Urkunden und Untersuchungen. 3. 3 
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Brussa und Bagdad, dann des Unterrichtswesens in Brussa, dann 

des Elementarschulwesens im Unterrichtsministerium, dann des 

Unterrichtswesens in Stambul und schlieflich Mitglied des Grofen 

Unterrichtsrates; eine Zeitlang war er Direktor des Hochschul- 

wesens; auch bekleidete er das Rektorat an der Universitat. 

Sulaiman Nesib stand zwischen der literarischen Epoche, die durch 

die Namen Chalid Zija und Fikret gekennzeichnet ist1, und der 

Jugend, die entschlossen war, der literarischen Reaktion den tdod- 

lichen Streich zu versetzen; damals war es unmoglich, unter eigenem 

Namen zu schreiben; so nahm auch Sami einen falschen Namen an 

in Anlehnung an den seines Vaters, ein, scheint mir, hochst feiner 

Spott fir den Tyrannen [er nahm offen an der jenit lisan-Bewegung 

teil; wenigstens erschienen von ihm Gedichte in geng  qalemler: 

in Nr. 3 S. 121 und in Nr. 8 S. 137]. In Sulaiman Nesibs Werken 

findet sich ein feines Empfinden, ein feiner Schmerz, ein feines 

Denken; es liegt in ihm gleichsam eine heimliche Trauer, und doch 

reden sie und wecken Empfindung; besonders hervorstechend ist 

die moralische Reinheit bei ihm; in seinen glihendsten Minuten 

bleibt er immer giitig, es lebt in ihm ein geistiger Warner [ruba7]: 

‘Komm endlich herbei, giitige Hand, wegzeigende Hand, 

LaB uns erkennen, Licht der Wahrheit, iiberzeuge uns, 

Lafi erkennen, dai es Lige, alles Liige, alles Luge ist, 

La erkennen, daB Worte wie ,,Gerechtigkeit“, ,,Zivilisation“ 

Doch wieder Blut und Blut, doch wieder Gewalttat im Namen 

des Rechts bedeuten, 

Es ist nun endlich genug; lehre die Menschen Menschlichkeit! 

Die Biographie NSM S. 283f. ist von Schehabeddin Sulaiman. 

Sein Bild S. 282. — Probe S. 285f. hany ,wor [chafif mit ver- 
schlungenen Reimen], ein gewodhnliches Liebesgedicht. — Brjiik 

S. 165 Bild und Probe 7viltt ,Seufzer“ (silbenzahlend) vom 21. 6. 1329 

1 Man begegnet in tiirkischen Arbeiten tiber die moderne Literatur haufig dieser Zu- 

sammenstellung: ,,Periode Fikret-Chalid Zija‘; es ist bemerkenswert, daf hierbei 

der erste Dichter fast immer in der kiirzeren Namensform erscheint, wahrend Chalid 

Zija hier, wie auch sonst stets, mit seinem vollen Namen genannt wird. Daneben ist 

beliebt die Zusammenstellung Fikrets mit Dschenab Schehabeddin, z. B. Briefe S. 50, 157; 

beachte, wie Dschenab Schehabeddin durch seinen Ubergang in das feindliche Lager 

in eine bessere Stellung gegentiber Fikret geriickt ist: Briefe S.107f. Die Stellung, 

die hier Sulaiman Nesib zwischen den Zahmen und den Stiirmern angewiesen ist, 

spricht sich auch darin aus, da er sich herbeilief, in dem silbenzahlenden VersmaB 

zu dichten (Probe in Butijiik). 
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[4. 7. 1913]; der Dichter schildert, wie von Berg und Tal des 

Vaterlandes Seufzer aufsteigen; sie klingen auch dem Sohnchen 

des Dichters, das er anredet, schon; dieses soll aber das Seufzen 

lassen; es sei eine Schande; die Mutter sollen lachen, die Feinde 

sollen seufzen. 0, 

Sulaiman Nesib starb am 28. September 1917 in Konstantinopel. 

Turk Jurdu (Nr. 145 vom 11. 10.17 S. 3611) widmete ihm einen Nach- 

ruf, der, ein schones Zeichen der Unparteilichkeit der Nationalisten, 

seine Verdienste, vor allem seinen aufrichtigen Charakter riihmend 

hervorhebt; dabei wird wahrheitsgemaf festgestellt: ,obwohl Sami 

nicht alt geworden ist, gehort er zu unsern Literaten, die ihre 

Schule, ihr Programm historisch geworden sehen“. Dem Nachruf 

foleten, aus Sabah, Teswiri Efkar und Ikdam abgedruckt, 

Lebensabrisse und Wirdigungen. Teswir ist tberschwanglich im 

Stile des Verstorbenen: unter nichtssagenden Phrasen werden 

Stiicke aus den Proben in New Sali Milli (S. 284ff, vgl. I S. 16) 

abgedruckt: es wird nicht einmal empfunden, wie kompromittierend 

fiir den Verstorbenen diese Klagerei, diese Abgewandtheit vom 

Leben ist; in Wirklichkeit hat Sulaiman Nesib dem grofen Werk 

der nationalen Hebung sein Interesse geschenkt und war Vor- 

sitzender der ,,Gesellschaft fir nationalen Unterricht.und Erziehung“, 

auch Mitglied der ,Kommission fiir Originalarbeiten und Uber- 

setzungen“ am Unterrichtsministerium. Etwas rauh, aber wahr 

sind die Worte Ahmed Emins (aus Sabah): Sami Bey war mit. 

48 Jahren gebrochen ..., wie es sehr viele gibt, die, wie er, friih 

dem Leben Valet sagen, so gibt es auch viele seinesgleichen, die 

krank an Korper und Geist leben“. Es ist nicht recht verstandlich, 

wie die Begrinder der edebijati ‘umtmije megmiu‘asy ,,Zeitschrift 

fiir Allgemeine Literatur“, des im Oktober 1916 geschaffenen Organs 

der Gruppe, die, an dem Alten festhaltend, der jungen starken 

Bewegung im politischen und kulturellen Leben des Landes sich 

entgegenstemmt, Sami als einen der Férderer und Mitarbeiter in 

die Redaktionsgruppe aufnehmen und Gedichte von ihm abdrucken 

konnten. Sein letztes Gedicht erschien in Nr. 24 vom 14. April 

1916, S. 407 (datiert vom 28. September 1916): ,,Ruhebediirfnis“, 

es heift darin: ,Mein Denken schaut mit phantasielosen Blicken“. 

Das bedeutet, dafi das Wenige von kraftiger Lebensbejahung, das 

seine Aufnahme in meine Reihe mir gerechtfertigt erscheinen lie, 

sofern es in der Jugend nicht ohne Einflu& auf die Entwicklung 

geblieben war, erloschen war. Anzuerkennen ist, daf er an dem 
he 
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Kampfe gegen die Pedanterie und das oberflachliche Traditions- 

treiben des Mu‘allim Nadschi teilmahm und sich nicht eigen- 

sinnig der Zahlvers-(hige wezni)-Stromung entgegenstemmte. So 

nahm er eine Mittelstellung ein, und Faik Aali (Nr. 4) widmete 

ihm den ersten Teil seines tematil. — Im einzelnen bemerke ich 

noch: Etwas gar zu haufig wendet Sulaiman Nesib die Wieder- 

holung an: jalan hepsi jalan hepsi jalan NSM S. 284, 12 (Uber- 

setzung. hier oben); ebenda S. 286, 5 hepsi hepsi chaja!; S. 286, 10 

titresem titresem. Das Motiv: ,es ist alles Ltige“, ,es ist alles 

Schein“ kehrt oft bei den Dichtern vor 1914 wieder. Sami ist 

ein getreuer Interpret der verzweifelten Stimmung, in der sich 

alle Strebenden unter der Verfolgung durch Abdulhamid und 

seine Werkzeuge befanden. Nach _ personlichen Nachrichten 

wurde Sulaiman Nesib besonders geschatzt wegen seines Geistes 

der Unabhangigkeit. 

4. Faik Aali [faq ‘alt, 

»gzeboren 1292 [1876] in Dijarbekir, Sohn des Dijarbekirli Said 

Pascha, des Verfassers von mizdn el’edeb; absolvierte die Milkije in 

Stambul; aus seiner Familie sind eine ganze Anzahl hervorragender 

Personlichkeiten in Dichtung und Kunst hervorgegangen; hoch- 

begabt schrieb Faik Aali schon frith Gedichte, in denen sich seine 

spatere Richtung zeigt; er war der eifrigste Verehrer des grofien 

Hamid, andererseits wandte sich der junge Dichter dem Westen, 

und zwar besonders Victor Hugo zu; sobald Fikret und Chalid Zija 

die neue literarische Bewegung ins Leben gerufen hatten, schlof 

sich der junge Dichter ihnen an: unermudlich ubte er in Serweti 

funun seine Tatigkeit, bis er von Abdul Hamid kaltgestellt wurde; 

auch er litt unter den geheimen Verfolgungen, bis er durch den 

EinfluB hoher Freunde frei kam; die in Serweti funun publizierten 

Arbeiten stellte er nach der Revolution in dem Bandchen fant 

teselliler ,, Vergangliche Trostungen“ zusammen; in Stil und Gedanken 

unterscheidet er sich von den Genossen vollkommen; das Fikret 

und Dschenab und ihren Genossen Gemeinsame findet sich bei 

Faik Aali nicht, man kann ihn vielmehr als direkten Nachfolger 

Hamids bezeichnen, an dem er seit der friihesten Jugend mit der 

groBten personlichen Verehrung hing; andererseits scheidet er sich 

von Hamid durch die Mannigfaltigkeit seiner Gegenstande und die 

besondere Sorgfalt seiner Sprache; nach der Revolution trat er in 
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eine neue noch reichere Periode ein; in allen Zeitschriften, die seit 

fiinf Jahren erscheinen, sto{t man auf den Namen Faik Aali, und 

seine Beitrage wiirden drei, vier Bande bilden; auferdem brachte 

er zwei Gedichtsammlungen: ,,Midhat Pascha“ und ,,Vaterlandische 

Melodien“ [elhani watan] heraus; nach Absolvierung der Milkije 

hatte er mehrfach Landratsposten inne, nach der Revolution einige 

Mutesarrif-Posten; heute ist er Mutesarrif des Liwa Skutari“ (nach 

der Biographie des Anonymus NSM S. 17f.). In dieser Vita ist 

ebensowenig wie in anderen Auferungen iiber Faik Aali er- 

kannt, dai das zahe Festhalten an dem Persizismus in der Poesie 

sich bei ihm wie bei seinem Bruder Sulaiman Nazif”[Nr. 7] aus 

ihrer Herkunft erklart: sie sind in Sulaimanije geboren, der be- 

kannten Kurdenstadt (uber die Verhdaltnisse dort um 1830 berichtete 

lehrreich der britische Generalkonsul Rich in seinem Reisewerke 

liber Kurdistan), und sie erhielten jedenfalls eine Erziehung vor- 

wiegend persischen Charakters; so stehen sie ganz unter dem 

Banne der Zierdichtung. Die Bewertung des Momentes der Blut- 

gesellung in diesem Falle ist mir nur bei einem allerdings sehr 

hellsichtigen Tirken entgegengetreten (siehe jedoch meine Be- 

merkung tber die Wirkung des Geburtsorts als fremder Einschlag 

Synthese S. 2). — Bild S. 16 mit Versen in ruba2; Probe S. 19 
tulu’ ,Sonnenaufgang“ (miigtett, Sonett) von November 1329 [1913]: 

arme Gedanken in gekiinstelter, unverstandlicher Sprache; ver- 

gleiche hiermit den Sonnenaufgang in Ali Dschanibs ,Weg nach 

Turan“ S. 53, mit der packenden Schilderung in einfachster Sprache; 

Faik Aali bleibt bei der Naturerscheinung der Rechner: ,,wie 

stelle ich das schon dar“: Ali Dschanib ist tberwdltigt: ohne Re- 

flexion ringt das Erlebnis nach Ausdruck im Ringen mit der 

Sprache, in der nach Klingklang zu suchen neben dem Gewaltigen 

als Gipfel der Banalitat erscheint. — Biyjik: Bild und Probe S. 172: 

jene hep sen ,Immer wieder alles du!“ (ruba%): ein liebenswiirdiges 

Wortgeklingel, ganz im Rahmen der klassizistischen Technik und 

- Gedankenreihen. 

Hachtmann behandelt Fa’ik Aali, er schreibt Ali (es empfiehlt 

sich “ali, denn der Name ‘ali ist von ‘alt scharf zu trennen; auch 

der bekannte ttirkische Staatsmann hieB Aali und schrieb sich so 

[siehe Pariser KongreBakten von 1856], nicht ,,Ali“) S. 21 f. mit 

gleichem Gesamturteil wie bei mir. Das von Hachtmann er- 

wahnte tematil ,Gestalten“ ist eine Sammlung von Gedichten (iiber- 

wiegend in Sonettform), deren erste Abteilung mehdsin ,,Schon- 
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heiten“1 Sulaimanpaschazade Sami (Suleiman Nesib I Nr. 3), 

deren zweite Abteilung ‘asq wetabv‘at ,Liebe und Natur“ dem Bruder, 

Sulaiman Nazif, gewidmet ist. Die ,Schonheiten“ inbegriffen 

die moralischen und 4sthetischen, sind meist an Frauen gerichtet; 

sympathisch sind die Verse ,Meine geschatzte Gefahrtin. — Jenem 

entfliehenden Phantom“ (S. 17 bis 20); gefeiert wird Abdulhakk 

Mihr tnnisa, Schwester Abdulhakk Hamids (S. 21—26, mit Zitat 

aus ihren Gedichten S. 22 N. 1), auch Frauen mit fremdlandischen 

Namen; eine Reihe von Gedichten ist den verschiedenen ,Schon- 

heiten“ gewidmet (die unschuldige, die fltichtige, die abwesende, 

die neu verschleierte Schonheit). In dem zweiten Teile ein Gedicht 

an Dschenab Schehabeddin (S. 168—176): ,In den Wtsten — 

Erinnerung an gemeinsamen Ritt“; auch das unglickliche ,Sa‘dabad“ 

mit seinen Nichtigkeiten wird herbeigerufen, S. 136—-138. — In 

dem ,,Bekenntnis“ (hasbihal) vor den fant teselliler versucht Fa’ik 

Aali seine Leitgedanken niederzulegen; es ist in einer ungiaublich 

schwilstigen Sprache geschrieben und lait die Absichten nicht 

scharf hervortreten; der S. 8f. proklamierte Grundsatz: ,,die Poesie 

mufi sich an die ganze Menschheit wenden“ wird von dem Dichter 

selbst nicht befolgt: er wird nicht einmal von den eigenen Volks- 

genossen verstanden; kennzeichnend ist auch das Eintreten fir 

Vart pour Part S$. 15. Hatte er in Stil und Sprache den von ihm 

gefeierten Abdulhakk Hamid (S. 14) sich mehr zum Vorbild 

genommen, so waren seine Verse nicht eine solche Haufung von 

arabisch-persisch-tiirkischer Schonrednerei geworden, wie sie sind. 

Hachtmann geht (Vita im ,Zwanzigsten Jahrhundert“ S. 21f.) in 

Faik Aalis Gedichten den Beriithrungen mit den Franzosen im 

einzelnen nach (nicht ganz verstandlich: er ,,erinnert ... an die 

franzosischen Parnassiens und Symbolistes“) und erwahnt das harte 

Urteil Ahmed Hikmets, dieses feinen Kenners, iiber den ,,Phraseur“ 

(S. 22). 

5. Chalid Fachri [chalid fachr7] 

»ist einer der geschatztesten Dichter der letzten Generation; die 

osmanische Jugend muf& stolz sein, eine grofe moralische und 

dichterische Personlichkeit wie Fachri zu besitzen; seine Sprache 

1 Auch in den 4lteren fani teselliler wird mehadsin zum Uberdruf wiederholt; das immer- 

wahrende Operieren mit dem verschwommenen Begriff ist kennzeichnend fir dieses 

kraftlose Asthetentum. Faik Aali gab wohl die Anregung zu der illustrierten Zeitschrift 

mehasin, tiber welche siehe Briefe S. 221. 
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hat Vollklang, seine Gedanken sind originell; an Weite und Feinheit 

der Empfindungen tberragt er die Dichter der letzten Zeiten. 

Chalid hat uns nicht den Westen, sondern den Osten, den alten 

Osten gesungen, hat uns die alten, langst gestorbenen Marchen 

mit einer frischen Sprache in metrischen Versen und rhythmisch 

erzahlt. Er ist der Sohn des Oberst Dr. Fachri, geboren 1307 

[beg. 14. 3. 1891] in Stambul; er horte in der Kindheit die von 

seinem Vater in der Sprache Nadschis! geschriebenen Gedichte 

mit tiefer Aufmerksamkeit und erhielt von ihm die Dichtkunst; 

die Mutter verlor er in zartem Alter; das Studium im Galata Serai- 

Gymnasium muBte er, weil mit der Krankheit der Dichterei behaftet, 

aufgeben; aber was kann die Schule geben neben der Gabe der 

Natur? Chalid ist als Dichter und als Grofer geboren, und so 

wird er sterben“ (nach der Vita von Schehabeddin Sulaiman [siehe 

Nr. 9] NSM S. 154). — Die Stilprobe NSM (S. 155—157) ist ein 

Gedicht ,Kabul* in Ruba‘-Versen: Beschreibung einer Szene in 

Kabul (Hochzeit der Tochter des Emirs). — Das Bild NSM S. 153 ist 

verschieden von dem Biijiik S. 161; iiber die Unterschrift siehe unten. 

— Bijik S. 161. das Bild mit einer Probe ,der Springbrunnen“ 

[mizari], gewidmet Hakki Tahsin; harmlos; ob ,,ein Hodscha ver- 

richtet die Waschung unter dem Brunnen“ (Str. 3, 4) der. poetischen 

Schilderung angehort oder ein Scherz sein soll, wage ich nicht zu 

entscheiden. — Die Uberschwanglichkeiten in der Vita Schehabeddin 

Suleimans berihrten alle, denen ich sie zeigte, seltsam; man erklarte 

sie aus der Anlage des New Sali Milli, bei welcher das Haupt- 

ziel gewesen sei, recht viele und in gutes Licht gestellte Namen 

zusammenzubringen. Man hat nichts gegen den noch jugendlichen 

Dichter, aber man stellt allgemein fest, daf zurzeit eine aligemeine 

Anerkennung seiner poetischen Bemtthungen nicht vorhegt. — 

Neuestens trat Chalid Fachri mit dem Drama baiqus ,,Die Eule“ 

hervor, aufgefiihrt am 2. Marz 1917 im Tepe-Baschy-Theater (Pera); 

Musik zum 2. Akt von Hegei; Darsteller aus der Truppe des 

Konservatoriums. Uber die Generalprobe dieser Auffiihrung am 

27. Februar berichtete ausfthrlich Schrader im Osmanischen 

Lloyd, Nr. 58 vom 28. Februar: diese im klassischen Versmafi ge- 

schriebenen dramatisierten Marchen machen der modernen Form 

1 Das ist nach dem S. 33 Anm. 1: Ausgefiihrten keine Empfehlung; die Bemerkung zeigt 

aber, da der ,,Stil Nadschi‘ einen festen Wert darstellt, zeigt auch, daf der Verfasser 

der Vita, Schehabeddin Sulaiman, sich nicht des verderblichen Einflusses Nadschis be- 

wut ist. 
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der volksmafigen Silbenzahlung, wie sie heute von dem turkischen 

Dichter allgemein angewandt werde, keine Zugestandnisse; wolle 

man es klassifizieren, so mtisse man es der Form nach der Schule 

Abdulhakk Hamids zuteilen; dem Inhalt nach widerspricht es 

unserer Vorstellung eines Marchenspiels: es sei vielmehr von 

Anfang bis zu Ende eine dustere Tragodie, in der der Uhu, der 

unheilverkiindende Vogel des Volksaberglaubens, die Rolle des 

tiber den Hauptern der Menschen schwebenden dumpfen Schicksals 

spielt. Der Inhalt ist recht dirftig: das Leiden eines Schwind- 

siichtigen in einer Dorfhtitte; die Stimmung wird verdiistert durch 

den Schrei eines Uhus; ein Gast erscheint und der Vater des 

Kranken halt mit diesem Zwiesprach, immer unterbrochen von 

dem Rufe des Unheilvogels; ein Bruder des Kranken wird zurtck- 

erwartet; statt seiner erscheint Aischa, seine Verlobte; sie erzahlt 

dem Réchelnden ein Marchen; der Alte und der Gast machen 

sich auf, nach dem Ausbleibenden zu sehen. Der zweite Akt zeigt 

die beiden auf dem Friedhof, wo zunachst diisterer Gesang von 

Peris aus einer Grabkammer ertont; auch hier der Ruf des Uhus; 

die Gebeine des zweiten Sohnes, Nail, den die Wolfe zerrissen 

haben, werden gefunden; der Alte ist verzweifelt. Im dritten Akt 

stirbt der Schwindsiichtige, der Vater wird wahnsinnig: er halt 

sich selbst fiir den Uhu. Schrader findet Maeterlincksche Kunst 

in diesem Werke, nur sei alles viel zu breit; bei der Auffithrung 

mache das Erscheinen der Peris im zweiten Akt einen etwas zu 

opernhaften Eindruck. Einen Bericht ganz anderer Art tber das 

Stick haben wir in Tanin, Nr. 2950 (vom 27. Februar 1917), von 

Sulaiman Nazif, der der Lesung des Dramas durch den Dichter 

in der Kunstakademie vor der Kommission beiwohnte, an deren 

Spitze der geschmackvolle, kunsthistorisch und athetisch geschulte 

Kammerherr des Sultans Isma‘il Dschenani Bej steht. Der Be- 

richterstatter nennt Fachri Chalid den ,Tewfik Fikret der 

kommenden Generation“, ,einen Dichter, der imstande sein wird, 

das dichterische Erbe, das Tewfik von Hamid erhalten habe, zu 

verwalten und zu mehren“. Nach einer mit zahlreichen Proben 

durchsetzten Inhaltsangabe geht er naher auf die Sprache ein, die 

er sehr lobt: kein Wunder, denn Chalid Fachri geht in ihr 

dieselben Wege wie Sulaiman Nazif, wenn er auch nach dessen 

Meinung nicht korrekt genug ist. Eigene Wege geht ,J. Z. (d)% 

der sich im Tiirk Jurdu, Nr. 131, S. 3379—3383, mit baiqus be- 

schaftigt (das strenge Gericht hat Fachri nicht abgehalten, sich 

a 
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weiter in Ttirk Jurdu vernehmen zu lassen; siehe Nr. 138 ein Gedicht 

von ihm, Nr. 139 sein Bericht iber Mughlia, der nicht ohne Ver- 

dienst ist [siehe Neuer Orient Jahrg. I Nr. 3 S.122]). Wir erhalten 

hier eine Schilderung der Umwelt, aus der Chalid Fachri hervor- 

gegangen ist; das larmende Treiben einer effekthascherischen 

Schar, die in dem von einem Dilettanten gegrindeten ,,Rebab“ 

ihr Wesen trieben und gegen den fedschri att loszogen; es geht 

dabei nicht ohne einen Seitenhieb auf Jahja Kemal ab (S. 3380). 

Das neue Drama Fachris mtsse jedenfalls die piece a these, ein 

Tendenzsttick, sein: ,glaubt nicht an Aberglauben!“ freilich, hier 

kommt es gerade aufs Gegenteil heraus: ,glaubt an das Marlein, 

daB der Schrei des Uhus Unheil bringe“! Die Sprache findet der 

Rezensent abscheulich: sie ist ein Mischmasch aus dem drohnenden 

Wust Abdulhakk Hamids und Nazifs und dem lebendigen Stambul- 

turkisch. Dabei baut Chalid Fachri Verse, bei denen man ver- 

geblich nach einem Sinn sucht — leerer Klingklang. Das Haupt- 

ergebnis fiir den Rezensenten ist, daf Fachri durch sein Drama 

in Aruz (es ist durchgehend in Chafif) unwiderleglich nachgewiesen 

habe, daf ,,die, die ihre Geftithle und Phantasien mit dem Rhythmus 

(aheng) des Aruz komponieren, dem Bankrott verfallen sind“. Chalid 

Fachri ist noch nicht entmutigt: er dichtet weiter und betdatigt 

sich namentlich in Jeni Medschmu‘a: diese Zeitschrift hat ein 

weites Herz, und sie nimmt mit gleicher Liebe Zija Gok Alp wie 

A. Seifi, N. Dschanib wie Jusuf Zija auf, und auch Chalid 

Fachri. 

6. Fazyl Ahmed [fadil ahmed}. 

»Verfasser des dtwanéei fazyl ,Kleine Gedichtsammlung Fazyls“; ist 

Stambuler, oder, wie man in der Sprache der Viertelswachter 

sagt: sehir usaghy; geboren 1302 [beg. 14. 3. 1886]; sein Vater, 

Dschemal Bey, starb als Mutesarrif von Diwanije; Fazyl lebte 

immer in der Fremde und zog mit seinem Vater zwolf Jahre lang 

in Anatolien, Kurdistan und Arabien herum und erhielt dabei von 

diesem eine vortreffliche Erziehung; mit zwolf Jahren nach Stambul 

gekommen, warf er sich eifrigst auf das Studium auch der west- 

lichen Philosophie; zugleich findet er in den dltesten osmanischen 

Diwanen allerlei Schatze; die Revolution brachte auch ihm ein 

neues Leben: ftir seine Dichtungen war Freiheit notig; in den 

Zeitschriften schrieb er zahlreiche Artikel tiber die verschiedensten 

Sachen; im ganzen schlof% er sich an die Alten an, hat es aber 
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besser gemacht als die alten Meister“ (nach der von Riza Tewfik 

verfaBten Vita NSM S. 26—28). — Sein Bild NSM S. 25, Probe 

ebenda S. 29—31 ,an Muhafiz Dschemal Bej Effendi“ (Mesnewi 

von 23 Doppelzeilen, silbenzahlend): ist wegen der zahlreichen 

Anspielungen ohne Kommentar nicht verstandlich. — Bijiik S. 176 

Bild (dasselbe wie in NSM) und Probe ,,Aus einem Briefe“ Mesnewi 

von 12 Doppelversen, remel): unverstandlich, weil fast nur An- 

spielungen enthaltend, auch in einer seltsamen Sprache. 

7. Sulaiman Nazif [sulaiman nazif\}. 

Die Worte itiber ihn von Doktor Abdullah Dschewdet NSM 

S. 278 enthalten nichts tiber seine Lebensumstande, nur folgende 

Charakteristik [Auszug]: ,,Er war sein eigener Lehrer und Schiler; 

ging in keine Schule, hatte aber die Kraft, eine Schule zu griinden; 

unter seinen Gedichten ist keines, in dem nicht das Wort , Jugend“ 

vorkame; Verse wie er konnen viele machen, Prosa schreiben wie 

er k6nnen nicht viele; seine Prosa ist wie ein Wasserfall, der ohr- 

betaubenden Larm macht und eine hohe Schaumsdaule aufspritzen 

1aBt; es liegt darin eine gewisse Gefahr: unter dem musikalischen 

Zauber der tonenden Worte kann man dem kritisch: abwagenden 

Urteil seinen Platz nicht wahren; der Leser wird in einen Strudel 

von Worten hineingerissen, wird dahin geschleudert, wohin der 

Autor ihn haben will; schlieflich, nachdem die Musik geschwiegen 

hat, begreift man: ,das hat Sulaiman Nazif sagen wollen“; wie ein 

Artist, der mit Lowen spielt und sie beherrscht, so spielt mein 

Freund mit den wildesten Worten; nach meiner Ansicht ist aber 

die Lowenart der Worte noch schrecklichér und gefahrlicher als 

die Lowenart der Lowen, und was das schlimmste ist, sie ist 

dauernd“. — Diese etwas scharfe Kritik wird vollkommen bestatigt 

durch die Probe ,Brief an Abdulhakk Hamid“ [S. 279-—281]; das 

ist das ganze alte Wortgesimpel, man mochte sagen: es ist der 

Gipfel der Geschmacklosigkeit; man hat, wenn man das liest, nur 

den einen Trost, dai solche Briefe heute wohl nur noch selten 

geschrieben werden; ich mochte vermuten, daB der gescheite Welt- 

mann, der Abdulhakk Hamid ist, etwas verlegen gelachelt hat bei 

Empfang dieser Epistel, die ein Leckerbissen fiir politisch-dsthetische 

Sensationsliistlinge, aber an die Geduld jedes ernsten und denkenden 

Menschen eine starke Zumutung ist. Der Brief ist datiert: Mosul, 

16. Februar 1914; zwischen den Zeilen der geschwollenen Sprache 
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liest man mancherlei: von Bairut wird gesagt, es sei trotz seines 

Meeres, seiner Berge, seiner Promenaden nichts anderes als die 

enge Hille eines Friedhofes [magber, vielleicht mit Anspielung auf 

des Adressaten berihmtes Gedicht magber], doch habe er dort 

einen Blick in das innerste Wesen der Dinge getan; im folgenden 

werden philosophische Allgemeinheiten und Schmeicheleien fiir 

den Adressaten vorgebracht; gelegentlich wird Dschelal Nuri mit 

Auszeichnung erwadhnt, ferner das Ableben Ekrem Bejs', geheim- 

nisvolle Punkte deuten Personen an, die nur von Vertrauten er- 

kannt werden. — In einfacherem Stil gehalten ist die Probe von 

ihm Biujik S.185 ,Um zu leben!“; es ist eine Pariser Strafenszene 

mit oft behandeltem Motiv: eine besser gekleidete weibliche Person 

bietet dem Erzahler ihre Gesellschaft an; er gibt ihr sein Erstaunen 

uber diese Erniedrigung zu erkennen; sie antwortet ihm nur: ,um 

zu leben!“ und dieses Wort hort er stets, wo er Elend und hiindisches 

Gebaren sieht. — Sulaiman Nazif gilt auch heute noch als der 

scharfste Gegner der neuen Sprachschule. In meinen ,,Unpolitischen 

Briefen“ konnte ich von dem im September 1909 wiitenden Zeitungs-. 

krieg zwischen der alten und neuen Schule berichten, an welchem 

sich Sulaiman Nazif mit Artikeln in der Zeitung des Ebiizzija 

Tewfik taswirt efkar beteiligte; von kundiger Seite wird mir die 

Feindschaft, die zwischen Sulaiman Nazif und dem _ jiingeren 

Literaten herrscht, bestatigt. — Personliches: S. N. ist Bruder des 

Fa’ik Aali (siehe Nr. 4) und Sohn des Dijarbekirli Said Pascha; 

er wurde 1909 zum Wali von Basra ernannt, spater erhielt er das 

Wilajet Bairut, und die tiirkischen Zeitungen waren seines Lobes 

voll wegen der Energie, mit der er dort das Ansehen des Reiches 

und des Turkentums wahrte und gegen gefahrliche Intriganten 

vorging. — Bild von ihm NSM S. 277, ein anderes Bijiik S. 185. 

Uber Fa’ik Aali steht sein alterer und bedeutenderer Bruder 

Sulaiman Nazif. Sie leben in treuem Bunde. Den zweiten 

Teil seines tematil widmete Fa’ik Aali jenem. Hachtmann er- 

wahnt Nazif nur als Hauptsttitze der Zeitung Teswiri Efkar [bei 

den Umbildungen des Titels nach jedesmaliger Suspension wurde 

von taswir uber tasfir zu teswir gelangt] in ihrem leidenschaftlichen 

Kampfe gegen jede Sprachneuerung. Erbitterter Feind der neuen 

Turkei in ihren Bestrebungen nach einer grindlichen Reform der 

Verwaltung und der Neuorientierung der ttirkischen Gesellschaft 

1 Gemeint ist Ustad Ekrem [Nr. 11], gest. 16./29. Januar 1914. 
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durch,Aufnahme der zu ihrer Weiterbildung notigen Fremdelemete, 

nimmt er lebhaft an allem teil, was in seinen Augen einer wirk- 

samen Fiihrung dieses Kampfes dient. So ist er auch eine der 

Hauptstiitzen der dem alten Geiste dienenden ,,Zeitschrift fir die 

Allgemeine Literatur“. Als Mitglied des Fiinfmannerausschusses 

fiir die ,,Bibliothek niitzlicher Werke“ (Gsa@ri muftde kiittibchanesi) war 

er hauptsachlich bestimmend fiir die Auswahl (es ist nicht ver- 

standlich, wie dem Diwan des Scheichilislam Jahja die Ehre des 

Abdrucks dort zuteil wurde, wahrend die wichtigsten Werke dieser 

»Klassischen“ Periode nicht zu haben sind, von den alteren Werken 

nicht zu sprechen). Nazifs letztes Werkchen, batarja ile ates ,,Ganze 

Batterie Feuer!“ (Stambul, Reichsdruckerei, 1334 [1916]; auch u.d. T. 

Bibliothek von Originalwerken und Ubersetzungen des Ministeriums 

fiir Offentlichen Unterricht“ Nr. 40), gewidmet Dschenab Sche- 

habeddin mit schwungvollen Worten ,des sehr kleinen Schiilers 

an den sehr grofien Lehrer“ vom 12. 10. 1331 [23. 11. 15], ist eine 

Sammlung von Skizzen, die von dem zweiten Sticke den Namen 

hat: Geschichte von dem Oberst Junus Bej, der in den Kampfen 

um Plewna (in ihnen fiel auch Dschenabs Vater, der Major 

Schehabeddin) eine Schanze kommandiert und, als das Pulver- 

magazin in dieser explodiert, mit Kaltbliitigkeit den Befehl gibt 

yG@anze Batterie Feuer!“, erzahlt nach Talaat Bejs ,.Kriegsgeschichte 

von Plewna“. Von den anderen Stiicken nenne ich Nr. 18, zwei 

Gedichte von Sully-Prudhomme (S. 123-137), die dessen Be- 

kehrung von einem farblosen Internationalismus zum flammenden 

Patriotismus schildern, hervorgerufen durch die Ereignisse von 

18701; der Dichter, dessen Stticke franzosisch mit gegentiber- 

stehender Ubersetzung (in Prosa) gegeben werden, wird hingestellt 

als ein Vorbild fiir die Volksgenossen, die durch die Schlage des 

Balkankrieges sich aufriitteln lassen sollen zum Handeln fur das 

Vaterland. Ahnlichen Inhalts ist Nr. 17, ein Brief aus den Ruinen 

von Ninive vom 25. Februar 1914, der unter dem Titel ,,Feind- 

schaft? Freundschaft?“ mit einer kurzen Einleitung abgedruckt ist 

(S. 113-121). Es ist ein Denkmal der Wut und des Hasses, wie 

man es bei einem Manne von Einsicht nicht fiir moglich halten 

sollte, eines beschrankten religidsen und nationalen Fanatismus. 

»Die tiirkischen Miitter sollen jeder Lebensfrucht, die sie auf den 

1 Auch durch seine klassizistische Tendenz mufte Sully-Prudhomme, der Dichter der 

vollendeten Form, Nazif sympathisch sein. Nur besa S. P. daneben eine tiefe Innig- 

keit des Gemiits, von der bei den modernen Klassizisten der Tiirkei nichts zu finden ist. 

~~ 

_—— > 

So 
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weinenden Boden des Osmanenlandes legen werden, die Geschichten 

des nationalen Ungliicks erzahlen, sollen, die Wiege ihrer Kleinen 

schaukelnd, ihre Kinderlieder mit den letzten Atemztigen unserer 

auf den Bergen des Kaukasus, in den Talern der Donau, in den 

Wiisten von Tripolis und Benghasi, an den Kiisten des Adriatischen 

Meeres gebliebenen Toten komponieren“ (eine Probe des auf die 

Dauer unertraglichen Stils). Es lauft also hinaus auf systematische 

Pflege des Haigesanges. Das ist gegen den osmanischen Geist, 

der, soweit er nicht durch kirchliche, volkische und wirtschaftliche 

Hetzereien in eine fremde Richtung gebracht ist, nichts von 

hysterischer Direktionslosigkeit an sich hat. Sulaiman Nazif 

hat das offenbar empfunden: in den einleitenden Worten schwacht 

er den tiblen Eindruck ab, indem er das von ihm gepragte Wort 

»Meine Religion ist mein Hai“ erklart als eine ,unpersonliche 

AuSerung“, da der Haf nur gerichtet sei gegen die Feinde der 

Nation. Nehmen wir die Entgleisung als Auferung eines allzu 

feurigen Temperaments und als ein Stiick der Mentalitat der 

gewesenen Turkei. Mitten in die schlimmste Zeit des Balkankrieges 

fiihrt der nicht datierte Brief an Abdulhakk Hamid S. 89—93 

(verschieden von dem in New Sali Milli abgedruckten, siehe I 

S. 142): ftir ihn haben wir volles Verstandnis, obwohl er die 

Erinnerung an die die Franzosen bei der Belagerung und Eroberung 

von Paris erschiitternden Verse Victor Hugos (S. 91) wachruft; die 

Literaten Stambuls hatten sich gegeniiber der Bedrohung der 

Hauptstadt schweigend verhalten, und Nazif ruft nun den gefeierten 

Dichter, Meister Hamid auf, noch einmal die Stimme zu erheben: 

yoagen Sie jedem Irrenden,“ ruft er aus, ,dafi die Gefahr, die die 

gegenwartigen nationalen Unruhen mit sich bringen, sehr grof ist“; 

nach S. 89, Anm. erwiderte der angerufene Dichter in einem 

Anhang zu seinem ,,walidem“. Versohnend wirkt ,Stambul amiisiert 

sich! datiert 2. August 1913 (S. 95—99). Hier weist der Dichter 

auf schwere innere Schdaden hin und zugleich auf den Punkt, von 

dem aus diese Schdden geheilt werden kénnen. Der Ausgangs- 

punkt ist eine Entristung, die auf einem Mifverstandnis beruht: 

der Verfasser erregt sich namlich dariiber, daf in dem bekannten 

Garten Peras, Tepebaschy (Petits Champs), ,,eine italienische Musik- 

bande von etwa finfzig Personen“ (in Wirklichkeit waren es Le- 

vantiner und osmanische Staatsangehorige, die dabei ein kargliches 

Brot fanden) allabendlich auftrete, und er findet darin die Anzeichen 

einer Verdorbenheit, die ihm die Worte Jaurés’ ins Gedachtnis 
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rufen, als die Dreifuf-Affare Frankreichs sozialen Schmutz offen- 

gelegt hatte: ,,Si cette société est a ce point corrompue, ses débris im- 

mondes ne pourront méme pas servir de fondement a une socidté nouvelle“. 

Er fleht: ,,Lieber Gott! schenk uns vor dem Untergang doch ein 

wenig Gefiihl, ein wenig Scham!“ Er schlieit die Augen und 

sieht im Geiste den Zustand Anatoliens mit all seinem Elend, ent- 

blo&t von Mannern, das Land bald verdurstend, bald von Wasser- 

fluten ttberschwemmt, ohne Wege — und der Musikgarten da 

zieht aus diesem elenden Lande den letzten Groschen! Aber die 

Stunde kommt: ,,Das auch in seinen fruchtbaren Gebieten Hunger, 

Elend, Verzweiflung weinende Anatolien wird nicht langer schwei- 

gen; Gottvertrauen und Geduld haben eine Grenze; Anatolien 

erwacht: wenn es lernen wird, dafi es noch etwas anderes ist als 

ein Mittel, die Ltiste Stambuls zu bezahlen, dann wird ihm eine 

neue und widerstandsfahige Kraft kommen... es wird sich mit 

der heiligen Waffe des Rechtes rusten, wird sich vor der tber- 

mitigen und verdorbenen Hauptstadt aufrichten und Abrechnung 

von ihr verlangen und erhalten.“ Aber nicht Anatolien, sondern 

der Ubermut und die Verblendung der Feinde, die sich zerfleischten, 

retteten Stambul. Der gesunkene Mut belebte sich durch die 

_Wiedereinnahme Adrianopels. Der Weltkrieg brachte der Tirkei 

eine moralische Starkung von unermeflicher Bedeutung. Es fanden 

sich eine Anzahl ungewohnlich fahiger und energischer Manner 

fiir die Einzelzweige der Verwaltung, und, nicht zuletzt, Anatolien 

zeigte sich als ein erwachendes Land, das mit klarem Bewuftsein 

die Hand ergriff, die ihm von der Zentralregierung entgegen- 

gestreckt wurde, und mit Begeisterung~den Winken folgte, die 

ihm gegeben wurden zur Ertichtigung der heranwachsenden 

Bevolkerung, zur Neuorientierung des Wirtschaftslebens und zur 

Hebung des kulturellen Standes. Mag Nazif und die Gruppe, der 

er. angehort, das zugeben oder nicht, Tatsache ist, dafi eine 

Wandlung auf allen Gebieten stattfindet. Auf dem der Literatur, 

von dem hier ausgegangen wurde, ist die Tradition von den vier 

grofen Meistern im Erloschen: diese Tradition hat der anonyme 

Biograph Dschenabs festgelegt: ,Dschenab wird zu den vier, 

fiinf grofen Meistern unserer modernen Literatur gezahlit“ (S. 136), 

und Abdulhakk Hamid bestatigte mir das personlich und zahlte 

sie so auf: Dschenab Schehabeddin, Sulaiman Nazif, Riza 

Tewfik, Fa’ik Aali (oben S. 23), nur hatte er an Stelle des 

unbedeutenden Faik Aaii ,Abdulhakk Hamid“ sagen sollen: 

Si OS ih 

ee ee 



Abdullah Dschewdet 





Dichter der neuen Tiirkei. 47 
21010, @10'0'0'0'0'0'5,0.0'C' 010,00 '010.010'0'0.0.010.0,0 0 0.010, 0, 0.0.0 00.0.0. 0.0.0 00.000, 0.0.00 0.00:0'0 00.0 0.0.0.0 v0, 0.0.0, 0,018 00101001010 01010'0'00.010'0'0.01010/0. 0100) 

denn gilt die Formel auch heute nicht mehr, so war doch zur 

Zeit ihrer Gemeingiiltigkeit (vor etwa 20 Jahren) Hamid unzweifel- 

haft allen tberlegen durch freien Geist und Beherrschung der 

Form, wahrend Riza Tewfik alle uberragt durch ein ausgebreitetes 

Wissen und ein tiefes Verstandnis fiir geistige und seelische Vor- 

gange. Innerhalb des engen Kreises, auf den Nazif nach seinem Ver- 

stehen und Konnen beschrdankt ist, hat er eine Meisterschaft erworben, 

und auch die Gegner erkennen ihm eine griindliche Kenntnis der 

»Klassiker“ zu. Nur bedarf die ,Neue Turkei“ anderer Tatigkeiten 

als des Wihlens in den Nichtigkeiten der ,klassischen“ Diwane. 

8. Abdullah Dschewdet [‘abdullah ‘gewdet], 

»gzeboren g. September 18691; erhielt den ersten Unterricht in der 

Militarmittelschule von Ma‘mtret wl‘aziz; nach deren Absolvierung 

kam er nach Stambul und trat in das Kuleli-Gymnasium ein; spater 

wurde er in die Militarmedizinschule aufgenommen, die er mit dem 

Diplom als Arzt-Hauptmann verlief. Der Doktor erglihte ftr eine 

revolutionare Literatur. Damals strengten sich Leute wie Ali Farah 

und Abdulhalim Memduh heftig an, im Stile Kemals zu schreiben. 

“Abdullah Dschewdet kannte Abdulhalim aus der Nahe und hat 

anerkannt, dafi er ihm reichlich Dank schulde. In den Versen 

Abdullah Dschewdets lebt das Feuer jener Zeit, zumal in den 

gahryat ,Gewaltliedern“, die er in Europa drucken lief, und in 

denen er die Tyrannei in kiihner Sprache geifelte. Die literarische 

Betatigung auf solchem Gebiete fihrte ihn zu politischen, sozio- 

logischen und philosophischen Studien; er las Biichner, Karl Vogt, 

Hackel und auch ein wenig Spencer und machte sich mit ihren 

Gedanken vertraut. Die glihende Liebe zur Wahrheit brachte 

ihn in Konflikt mit den Herrschenden, und sein Los warf ihn von 

Gefangnis in Gefangnis, von Verbannung in Verbannung; aus dem 

letzten Exil (Tripolis in Afrika) entfloh er nach Europa und grindete 

in Genf die Druckerei Igtuhad, mit der er dann nach Kairo tiber- 

siedelte; er druckte eifrig Bticher und freiheitliche Arbeiten; er 

Stand mit allen revolutionaren Bewegungen in Beziehung und war 

auch einer der ersten Grinder der Gesellschaft fir Einheit und 

Fortschritt. Bald nach der Revolution kehrte Abdullah Dschewdet 

nach Stambul zuriick und setzte hier die Herausgabe seines Igtihad 

1 Leider ist tiber Ort der Geburt und Blutbeziehungen nichts gesagt; es dtirfte sich aus 

der Herkunft manches in dem Wesen des Mannes erklaren. 
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fort; er widmete sein Leben der Idee, in der Tiirkei eine reforma- 

torische Gedankenbewegung zu wecken. Man mufi anerkennen, 

daB Abdullah Dschewdet in der letzten Literaturperiode eine an- 

gesehene Persdnlichkeit darstellt. Auch franzosisch gab er lyrische 

Gedichtsammlungen heraus; auch persische Verse machte er. Seine 

Tatigkeit war und ist eine aufferordentlich vielseitige. Der ver- 

storbene Gibb schatzte ihn als Dichter und hat z. B. sein Gedicht 

auf Shakespeare in englische Verse gebracht; diese Ubersetzung 

ist in meinen Handen; die beiden Manner kannten sich personlich; 

Briefe Gibbs an Abdullah Dschewdet habe ich gesehen. Ich selbst 

habe ihm in dem von mir besorgten Band 6 zu Gibbs Geschichte 

der osmanischen Poesie eine eingehende Wurdigung gewidmet 

[Bd. 6 wurde Belegband; fiir den von Riza Tewfik zu bearbeitenden 

Erganzungsband (7) war bis 12. 12. 1908 [Datum des Vorworts 

zu 6] nur das Kapitel iber Kemal in Brownes Hand]. (Auszug 

aus der Vita von Riza Tewfik NSM S. ggf.) — NSM S. 98 das 

Bild Abdullah Dschewdets, S. 101—103 Probe von ihm: ,,Wollen 

wir der Einheit zugehen?“, ein den Wert der Einigkeit an dem 

Beispiele der Schweiz beleuchtender glihender Aufruf, der in nicht 

gliicklicher, etwas phantastischer Weise auch den Islam hereinzieht 

und nicht immer ganz klar ist. — Bik S. 188 hat sein Bild 

(dasselbe wie NSM) und eine Probe ,,Mein zehnter Juli“ [Revolutions- 

tag], eine phantastische Verherrlichung der kinftigen Einheit mit 

Zitierung eines Verses seiner gahr7ai (in miigtett), — Aus der person- 

lichen Bertthrung mit Abdullah Dschewdet fiige ich folgendes hinzu: 

er war der erste, der Schillers Tell ins Tiirkische tbersetzte (durch 

Vermittlung des Franzosischen); als er, aus Tripolis entflohen, nach 

Wien gekommen war, suchte Abdulhamid ihn kaltzustellen, indem 

er ihn zum Arzt der dortigen Botschaft machte; er quittierte, in- 

dem er den Botschafter ohrfeigte. Ich machte seine Bekanntschaft 

bei meinem ersten Aufenthalte in Paris 1899, und er sandte mir 

dann mehrfach Arbeiten: qahriyat ,Gewaltgedichte“ (eine kleine 

Gedichtsammlung), [Genf] 1315 [1899]; istihdad — V. Alfierinin della 

Tirannia, Genf 1317 [1901]; La Lyre Turque, Wien und Paris 1902; 

viele Jahre gab Abdullah Dschewdet die Zeitschrift igtihad, halb 

tirkisch, halb franzosisch heraus, zuerst in Genf, dann in Kairo, dann 

in Stambul. Seine neueste Arbeit ist rubayati chaijam we tiirkgeje 

tergemeleri ,die Vierzeiler Chaijams und ihre tiirkische Ubersetzung, 

Stambul 1914, 286 S. [Bd. 36 der ,Bibliothek des Idschtihad“]; 

siehe mein Referat dariiber in Welt des Islams IV; Heft L 
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9. Schehabeddin Sulaiman [ehabeddin sulaiman], 

ygeboren 1301 [1885] in Stambul, ist aber nicht Stambuler, denn 

sein Vater gehorte der Adelsfamilie Tschawdarli Ali Agha an, die 

sich 1130 H [beg. 5. 12. 1717] in Balikesr festgesetzt hatte; er 

war eine Zeitlang in Stambul unter dem Namen Scherifpaschazade 

Sulaiman Schewket Bej bekannt; in dem ihm zur zweiten Heimat 

gewordenen Smyrna Sowie in seinem Herkunftsorte trug er immer 

den Namen Tschawdarlizade Schihabuddin. Sulaiman brachte seine 

Kindheit in Smyrna zu, wo sein Vater Direktor des Defteri Chakani 

(Grundbuchamtes) war; wahrend der Gymnasialzeit in Smyrna 

schrieb er bereits in den Tages- und Wochenblattern zahlreiche 

Artikel, die Aufsehen erregten; 1319 [1903] ging er nach Abschluf 

des Gymnasiums nach Stambul und wurde in die Milkije auf- 

genommen, was damals fiir Gymnasialabiturienten nicht leicht war; 

als er diese absolviert hatte (es war das Jahr der Revolution), 

wurde er ein’ bescheidener Lehrer des Franzésischen am Wefa- 

Gymnasium; da starb sein Vater, und er hatte schwer zu kampfen, 

aber seit der Smyrnaer Gymnasialzeit besa er eine gewisse Be- 

tuhmtheit, die ihm niutzlich wurde und seinen dunkeln Weg er- 

leuchtete; die letzten fiinf Jahre waren fiir ihn auferordentlich be- 

weet durch Leitung der verschiedensten Zeitungen und durch 

politische und literarische Kampfe; das erste selbstandige Werk, 

das er herausbrachte, das Drama ¢cyqmaz sogaq ,,die Sackgasse“, 

erregte noch vor der Auffiihrung und vor der Publikation heftigen 

Streit; von den jungen Autoren und Dichtern, die ein wenig auch 

infolge dieses Streites in zwei Gruppen mit verschiedenen Kultur- 

zielen gespalten waren, griindete ein wichtiger Teil — zwar zer- 

streut, aber doch eine Macht — den literarischen Verein fegri ati} 

und setzte uber seine Tur als Devise ,Die Kunst ist personlich 

und ehrwirdig“?; Schihabuddin Sulaiman gehorte mit zu den 

1 NSM S. 329, 3f., in der Vita des Hemedanizade Ali Nadschi wird gesprochen von einem 

»Federstreite zwischen Schehabeddin Sulaiman und einer ,gegenw4rtig' unter dem Namen 

najiler arbeitenden Gruppe tiber die Vereinigung fegri ati“. 

2 Diese Formulierung enthalt die schiarfste Verdammung der Schénredner, die ,,Poesie‘ 

vertibten, um ihre Fertigkeit in dem Gebrauche der Ziersprache zu zeigen, und jeden 

selbstandigen Geist, der aus der Schablone herauszutreten wagte, unbarmherzig ver- 

folgten; Schehabeddin Sulaimans anderer Spruch: ,,Die Kunst hat nicht Erziehungs- 

und Moralzielet (hier S. 23) ist nur ein anderer Ausdruck des Gedankens. Es 

ist der romantische Gedanke, der sich hier gegen den klassizistisch-rationalistischen 

aufbaumt. Aber es langte nicht: dem neuen Geiste, den er predigte, fand Schehabeddin 

Sulaiman nicht die neue Form, die ihm adaquat war, und so mu er den Vorwurf 

Urkunden und Untersuchungen. 3. 4 
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Griindern, und sein zweites Werk fyrtuna ,Der Sturm“, bildet einen 

wichtigen Band der Bibliothek dieses Vereins; dieses Drama, welches 

gewisse Schaden des Pariser Lebens zeigt, erregte sofort eine 

heftige Kontroverse; man behauptete, der Autor habe hier mit - 

einem Kruge Wasser das Getose eines Meeres hervorbringen 

wollen; man k6énnte aber vielmehr sagen: Schehabeddin Sulaiman 

besitzt eine so satanische Kraft, dafi er dem Menschen einen 

Tropfen Wasser als ein groBes Meer erscheinen laBt; manche haben 

seine ersten Werke unmoralisch genannt, ich finde vielmehr, daf 

er zu den wenigen von unseren Schriftstellern gehort, die in dem 

behandelten Gegenstande immer einen moralischen Zweck sehen; 

die Erklarung solcher Verleumdung ist, daf er mit lauter Stimme 

Dinge rief, die vor solchen Leuten nur mit Vorsicht oder mit etwas 

Heuchelei gesagt werden durfen; diese Leute brachten es fertig, 

ihn um das von ihm mit vieler Liebe getbte Lehramt am Wefa- 

Gymnasium zu bringen, weil er den Schiilern gesagt hatte: ,,Die 

Kunst ist nicht Verfolgung eines erziehlichen und moralischen 

Zieles, sie ist an sich moralisch“; er blieb aber seinem Programm 

treu; das nationale Schrifttum bereicherte er durch eine ,,Geschichte 

der osmanischen Literatur“; das war ein erster Versuch in dieser 

Richtung; zur Belohnung erhielt er sein altes Amt wieder, und er 

setzte die Lehrtatigkeit nach der von ihm als richtig erkannten 

Methode fort und gewann schlieflich recht; er wurde dann zum 

Gehilfen des Direktors des Lehrerseminars ernannt; er dankte aber 

ab, um zu der geliebten Lehrtatigkeit zurickzukehren, und auch 

jetzt ist er Lehrer. Auer den schon genannten Werken sind noch 

zu nennen: qyryqg muhafaza ,Der gebrochene Schutz‘, nationaler 

Einakter; ben-baiga ,Ich und der Andere“, Einakter zusammen mit 

Tahsin Nahid [tahsin nahid]; san‘att tahrir ,Die Kunst des Schrift- 

stellerns“; ma‘lumatu edebije ,,Literarische Kenntnisse“, zusammen mit 

Mehmed Fuad, zwei Bande; osmanlylyqda wahimet mes iilijet ,,Die Vor-- 

stellung der Verantwortung im Osmanentum“, auBerdem kleine 

ertragen, da er selbst den alten Geist fordern half — durch seine Schriften;’ wenn 

er in seiner Lehrtatigkeit fir den Persdnlichkeitsgedanken wirken konnte, so hat er zu 

der Entwicklung beigetragen. Sein ta@richt edebyatt ‘otmanye ,,Geschichte der 

Osmanischen Literatur‘! zeigt schon im Titel die Schwerfalligkeit und Gebundenheit 

dieses nach Freiheit Strebenden. Der Stil dieses Buches, das nach dem Titel der von 

»J- A. L.“* veranstalteten Ausgabe Stambul, Druckerei Sandschakdschian 1328 [1912] 

(384 Seiten) ,,nach dem letzten von dem Unterrichtsministerium angenommenen Programm 

fiir den Unterricht in dem sechsten und siebenten Jahre der Gymnasien bestimmt ist‘, 

ist unertriglich: es ist der Stil der Leute, die die Intellektuellen von heute bekampfen. 
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Geschichten und kritische Artikel in den Zeitungen“ (nach der 

_ Vita von Ja‘kub Kadri NSM S. 149f.) — Bild S. 148. — Stilprobe 

= mikafat ,Lohn“ S. 151 f.: ein seltsames Prosasttick in gespreizter 

Manier; es werden Qualen beschrieben; zum SchluB aber hilft der 

Schreiber emem unruhig schlafenden Kinde, und als das Kind in 

verschlafenem Tone sagt: ,Ich danke, Herr Lehrer“, da ist alles 

gut, es wird Licht und ,,das ist die ewige und einzige Belohnung 

dieses Landes fiir mich“. — Biyjiik S. 212 Bild (anderes als in NSM). 

— S. 212217 Probe: ,,Seelische Augenblicke“ (psychologische Mo- 

mente), zwei Dialogskizzen, ,Liebe“ und ,,Kifersucht“; psychologisch 

moglich, aber so banal und unerfreulich, daf sie kaum Interesse wecken 

(aus dem Franzésichen?, jedenfalls nicht aus echt tiirkischer Umwelt 

heraus); die sprachliche Behandlung ist ganz altmodisch; die Leute 

sprechen auch im hochsten Affekt die Effendi-Sprache. 

®: tire 

10. Nigar Hanum [nigar chanum). 

_ ,lIn der Kunst und im Leben stellt Nigar Hanum den Tiirkischen 

_ Orient besser als alle Zeitgenossen dar; sie ist unsere einzige 

Dichterin, die mit einem weiblichen Genius begabt ist; niemand 

konnte mit solcher Herzlichkeit wie sie die Kostlichkeit ihres 

Geschlechtes schildern. Sulaiman Nazif nannte sie den , Abdulhakk 

Hamid der Frauen“. In Metrum, Reim, Sprache schwach, erinnern 

die Verse dieser Dichterin an eine in einem verlassenen Zimmer, 

mit der heiBesten Glut des Herzens gespielte Musik. Nigar Hanum 

ist der Ehe eines edlen und stattlichen Vaters mit einer vornehmen 

Stambulerin entsprossen; ihr Vater ist der Ungar [ungarische 

Konvertit] Osman Pascha, der sein neues Vaterland von ganzem 

Herzen liebte. Die Feinheit der Sinne ist ein Erbteil ihrer Mutter; 

sie erhielt eine auferordentliche Erziehung; sieben Jahre alt, be- 

, suchte sie die Madchenabendschule in Kadikoj; mit 14 Jahren er- 

_ ’wachte ihr Dichtertalent; mit 18 Jahren gab sie die Gedichtsammlung 

efsus ,,Weh!“ heraus; dann kamen: nirdn, ‘aksi seda, safahati qalb; 

dabei war sie eine aufmerksame Mutter fiir ihre Kinder. Aufer 

_ Franzosisch und Deutsch spricht sie das Stambul-Griechisch (nach der 

Vita des Jahja Kemal NSM S. 4). — Bild NSM S. 3 mit Versen 

(mizarv‘), Probe ,Der Fes meines Bruders“ (miigtett) NSMS. 5f.: eine 

Klage um den Verlust des Teuersten in etwas altmodischer Sprache, 

aber stimmungsvoll. — Nigar Hanum starb 31. Marz 1918, siehe 

[Hartmann in} Neuer Orient I S. 85 und Frank ebenda S. 168. 
4* 
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11. Redscha’izade Ekrem [reg@izdde ekrem], 

»genannt Ustad Ekrem [usiad ekrem, daneben usiddi ekrem], geboren 

in Stambul 1263 [1847], [gestorben 16./29. Januar 1914]; sein 

Vater, Redschai Effendi, war Direktor des Kaiserlichen Takwim- 

chane und bemihte sich um den Druck zahlreicher kostlicher alter 

Werke, darunter Ubersetzung der Sag@iqg1 und Anhang dazu. 

Sechzehn Jahre alt, schrieb Ekrem einen Teil der spater gedruckten 

Sammlung naghmei seher ,Morgenmelodien“; der Mode nach ver- 

tiefte er sich in die franzosische Literatur und gab ausgewahlte 

Stiicke der Klassiker in dem Bandchen naciz ,,Nichts“ heraus, 

ferner Ubersetzung von ,.Mes prisons“ und ,,Atala“ (Chateaubriand; 

damals hatten Schinasi und Namyk Kemal den Kunstformen und 

dem Denken neue Formen gegeben und damit in der Literatur 

eine neue Stromung geschaffen; Ekrem schlof sich ihr an; in 

gzemzeme ,(Gzemurmel (3 Bde.) schuf er ein Werk, das neben seiner 

Tatigkeit als Lehrer an der Milkije-Schule ein Lehrmeister der — 

Jugend fir die Theorien der neuen Schule wurde; die kleinere 

Arbeit tefekkiir , Denken“ enthalt Erinnerungen an die Vergangenheit; 

in tagdiri elhan ,,Bestimmung der Melodien“ gab er Betrachtungen 

uber die wirkliche Literatur; als Mu‘allim Nadschi mit seinen An- 

hangern eine literarische Reaktion herbeifiihren wollte, scheiterten 

sie durch dieses Werk; danach kamen kleinere Sachen: schemsa, 

muhsin bey, pejmiirde ,,Verwelkt“ und tagrizat ,Lobreden“; als Ver- 

fasser dieser Arbeiten kann Ekrem Bej als einer der Hauptfaktoren 

der literarischen Bewegung Tewfik Fikret — Chalid Zija betrachtet 

werden; Ekrem Bey leistete der Literatur einen grofen Dienst, 

indem er die literarische Redaktion an Serweti Fiunun seinem alten 

Schiller Tewfik Fikret tberlieB; ferner: araba sewdasy ,,Die Wagen- 

liebe“2 und nijad ekrem ,Trauergedichte auf seinen in der Jugend- 

blite gestorbenen Sohn“; aufierdem viele ungedruckte Werke; 

nach der Umwalzung war er eine Zeitlang Minister des dffentlichen 

Unterrichts, heute ist er Mitglied des Senats; seine Anerkennung 

ist in der gelehrten und denkenden Welt des Landes allgemein“ 

(nach der Vita NSM S. 8f.). — Der Nachruf seines Sohnes 

Erdschimend ,Uber mein V4&terchen’ NSM S. 458f. enthalt 

nichts Erhebliches: ,Anfang 1324 [beg. 14. Marz 1908] litt er 

1 d. h. a&Saqg@iq annu‘manya des Taschkopriizade, siche Brockelmann B. 2, 425. 

2 Ubersetzung zweifelhaft; nach Schehabeddin Sulaiman S. 346 ist dieser Roman eine 

Satire auf die Nachaffer Europas unter den Bejs. 
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unter seelischen Erregungen; seit ein, zwei Jahren nahm er nicht 

mehr an den Sitzungen des Staatsrates teil; es war ein nichts- 

wurdiger, allgemein als Jurnalgt ,Angeber“ bekannter Bursche dazu 

ernannt worden; er lebte nur noch dem Gedenken seines friih 

verstorbenen Sohnes Nijad, dessen Grab in Kandilli er von der 

hochgelegenen Villa in Bijiikdere aus bestandig vor Augen hatte; 

er wollte nur noch der Literatur, vor allem Neuherausgabe seines 

ta‘limi edebyat und der Anregung begabter Studenten leben; ein 

Gesuch um Pensionierung wurde von Abdulhamid personlich ab- 

schlagig beschieden; nach der Revolution wurde er zum Ewkaf- 

Minister ernannt; um nicht als solcher jeden Freitag Abdulhamid, 

der ihn wiederholt schwer beleidigt hatte, sehen zu mtissen, bat 

er um das Unterrichtsministerium; er erhielt die Ernennung zum 

Senatsmitglied; bis zum letzten Augenblicke nahm sein reger Geist 

an allen Vorgangen teil“ — Das Bandchen ,Ekrem Bej“ von 

Ismail Hakki, Stambul 1308 [1892], 88 S. 12° (in der Sammlung: 

on dérdiingi asryn tirk miharrirleri ,Die Tiirkischen Schriftsteller des 

vierzehnten Jahrhunderts“ bietet zur Vita des Dichters nichts. 

Horn (S. 37f.) hat als den Namen des Dichters ,Machmud Ekrem“1!; 

er nennt als Werke neghmei seher, zemzeme, genglik, Atala und die 

Dramen ,Die keusche Angélique“ und weslet; das ta‘limi edebyat 

durfte nicht fehlen: gerade dadurch tibt er noch jetzt Einflub auf 

das literarische Schaffen. Dai Ekrem ,aus dem Westen die Kunst- 

formen der Ballade und Romanze eingefihrt“ (Horn S. 37), wird 

man kaum sagen konnen (die Tiirken haben ja die verwandte Art 

des destan); unrichtig ist, dai er ,das einheimische Volkslied veredelt 

und damit vollig literaturfahig gemacht“ habe (Horn ebda). — 

Nach mtndlicher Tradition berichte ich, dai Ekrem ein historisches 

Gedicht u. d. T. ta@rich ,,Geschichte“ unter Abdulhamid abzufassen 

begann und es erst nach der Revolution zu Ende fiihrte. Es ist 

ungedruckt und scheint nur bei den literarischen Feinschmeckern 

umzugehen. — Abdulhakk Hamid bezeichnete selbst sich mir 

als Schiller des Ustad Ekrem; er ist voll von Erinnerungen an 

den Meister, dessen Verdienste er nicht hoch genug einschatzen 

kann; ,es war ein merkwiirdiger Zufall, daf ich mein erstes Werk 

magerajt ‘aig in derselben Druckerei zur selben Zeit druckte wie 

Ustad Ekrem seine Ubersetzung von Atala; er war damals 25, 

ich 19 Jahre alt“. Eine liebevolle Charakteristik des Meisters gibt 

1 Der Name ,,Machmud“, der seltsamerweise in der Vita NSM nicht erwahnt ist (er 

findet sich auf dem Titel der Alteren Werke), trat hinter dem machlas vollig zuriick. 
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Schehabeddin Sulaiman in seiner Literaturgeschichte (siehe S. 3) 

S. 341—346; in feiner Weise wird neben allem Respekt fur die 

hohen Qualitaten Ekrems als Dichter hingewiesen auf das Schul- 

meisterliche, das vielen seiner Sachen anklebt (S. 345, S. 19f.), im 

Gegensatze zu Hamid: Hamid packt den Leser sofort und reift 

ihn mit sich, Ekrem muB studiert, langsam genossen werden; die 

gute Seite dieser Eigenschaft ist, daf& er ein echter Kritiker war, 

der erste Kritiker, den die Turken besitzen; was vor ihm sich 

»Kritik“ nannte, war. nichts als der Tummelplatz personlicher 

Interessen mit Verwtinschungen und Insulten (S. 346, 8ff.). Seine 

kritische Ader lieB ihn auch als erster die Normen des literarischen 

Schaffens festlegen (in dem ta‘imi edebyat); in diesem Sinne darf 

man wohl mit Abdulhalim-Fazy (Anthologie S. 187, auch wieder- 

gegeben von Sulaiman Schehabeddin Geschichte S. 341, S. 14f.) - 

sagen: ,Das Meisterwerk Ekrem Bejs ist die tiirkische literarische 

Jugend selbst. — Bild NSM S. 7 mit Unterschrift in Prosa; drei 

Bilder von ihm (zwolfjahrig, als Oberleutnant und 42jahrig) S. 463, 

Familienbild (mit Nijad und Erdschtiimend von 1308 [1892]) S. 462. 

12. Hiisein Su‘ad [husain su‘ad], 

yeeboren Marz 1284 [beg. 14. 3. 1868] in Stambul; sein Vater Ali 

war Beamter im Finanzministerium; Hiisein Dschahid ist sein 

jungerer Bruder; in der Medizinschule erwarb er das Arztdiplom 

1304 [1888]: in der Bibliothek seines Vaters befanden sich viele 

alte Diwane, die er von fruh an studierte; er gewann dadurch 

Geschmack an Literatur und Poesie; gleichzeitig mit ihm begann 

literarische Betatigung Dschenab Schehabeddin, sein Schulgenosse 

und Nachbar; der Unterschied zwischen beiden ist, daB dieses 

Phantasie in unbegrenzte Weiten schweift, wahrend Su‘ad zur 

feinen Gefihlsschilderung, zur Feinheit des Empfindungslebens 

neigt. Su‘ad brachte einen Teil seiner Jugend in Europa zu; eine 

Reihe von Gedichten, nediri melal, die sich auf den Verlust der 

ersten Gattin beziehen, zeigen eine feine dichterische Empfindung; 

auch sein literarisches Talent wurde erst durch die Revolution 

geweckt; bertthmt sind seine pseudonymen Artikel in der Zeitschrift 

galem; die Theaterstticke ,kirli camaSirler“ und ,derse dewam edelim“ 

sind die glanzendsten Vertreter der Komodie bei uns; eine Gedicht- 

sammlung von ihm ist unter dem Namen /anex melal ,Das Nest 

der Langeweile“ gedruckt (nach der Vita von Dschelal Sahir NSM 
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S. 61). Sein Bild NSM S. 60. — Probe von ihm NSM S. 62 ein 
Stiick aus seinem Drama ma‘lim — meghil ,.Bekannt — Unbekannt“. 

Sein neuestes Opus scheint zu sein ¢iirtik temel ,,.Die morsche Grund- 

lage“ das im Ramazan 1334 (Juli 1916) von der Truppe des Kon- 

servatoriums im Wintertheater (Pera) aufgeftithrt wurde}. 

13. Kazim Nami [kazim nami}, 

ygeboren 1293 [beg. 14. 3. 1877] in Skutari (Albanien), erhielt 

seine Ausbildung in den Militar-Rtischdijes von Skutari, Adrianopel 

und Salonik und im Militargymnasium von Monastir; 1311 [1895] 

trat er zum Kriegsdienst tiber; Ende 1313 [1897] wurde er Unter- 

leutnant der Infanterie und dem Redif-Bataillon von Tiran in 

Albanien zugeteilt: 1319 [1903] wurde er zum Privatsekretér und 

Adjutanten bei dem Generalkommando des 3. Korps ernannt; 

im Juli 1326 [1910] nahm er seinen Abschied und wurde Unter- 

richtsinspektor im Wilajet Salonik; seit 1913 ist er Unterrichts- 

inspektor fir die Wilajets Stambul und Adrianopel und das 

Sandschak Tschataldscha; in Salonik war er an zahlreichen An- 

stalten jahrelang als Lehrer tatig, auch an dem von der Mission 

Laique Frangaise errichteten Gymnasium (fiir Tiirkisch); schon in 

der Militarschule schrieb er Gedichte und Artikel fiir Zeitschriften; 

sogleich nach der Erklarung der Konstitution brachte er das 

Drama nasyl oldu ,Wie kam’s?“ und ,,Der erste Schritt in der 

nationalen Erziehung“ heraus; ferner tibersetzte er ,Jeben einer 

Frau der russischen Revolutionsgesellschaft“; seine erste Arbeit 

war die teilweise Ubersetzung von Jules Pavot, La morale a l’école, 

1 Friedrich Schrader sagt dariiber im Osmanischen Lloyd to. 7. 16 (Feuilleton): 

yy Tschiirtik Temel ist von Hussein Suad Bej nach einem franzdsischen Vorbilde mit 

groBem Geschick, wie es von dem bekannten Theaterdichter nicht anders zu erwarten 

steht, ,,adaptiert‘‘ worden. Es ist zwar dem Umdichter nicht ganz gelungen, eine- in 

franzosischer Umgebung spielende Komédie auf tiirkische Zustinde zu tibertragen. 

Einzelne Stellen lassen uns zu deutlich erkennen, wohin diese Bejs und Hanums 

eigentlich hingehéren. Trotzdem bleibt die auSerst ansprechende Form und schlichte 

klare Sprache anzuerkennen, in der die tiirkische Nachbildung geschrieben ist.‘' DaB 

die in S. 62 der Probe NSM zu lesénde Sprache (es handelt sich um die Hinfiihrung 

ins Leben einer Neunzehnjahrigen durch Onkel und Tante) ,,schlicht'' sei, kann man 

nicht sagen: auch hier noch die persischen Genitive, die doch nur in den gezierten 

Kreisen der Gesellschaft noch tiblich sind. Selbst ein Hiisein Su‘ad kann sich nicht 

entschlieSen, seine Personen reden zu lassen, wie sie wirklich reden wiirden, wenn sie 

nicht ganzlich verdorben sind. 
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er ist officier de Vacadémie und hat die Palmen (nach der Vita 

NSM S. 72). — Sein Bild NSM S. 71. — Probe von ihm NSM 

S. 73—78: ,Die Klage Nebiles“, eine in ziemlich reinem Turkisch 

geschriebene Sittenschilderung: eine Turkin der Mittelklasse klagt 

der Freundin ihren Kummer tber einen ungeratenen Sohn; der 

war namlich mit seiner Nationalitat und seiner Religion zerfallen 

und ,,Frankennachahmer“ geworden; am SchluB wird die Mutter 

als ein fanatisches Weib dargestellt (man erwartete eher ver- 

standnisvolle Teilnahme fiir die unter den schroffen Ubergangen 

leidenden Miter). — Uber meine Begegnung mit ihm in Salonik, 

an die ich die angenehmste Erinnerung habe, siehe Unpolitische 

Briefe S. 97 und 189ff. (Inhalt seines Dramas nasyl oldu). Nermi 

schatzt ihn. Kazim Nami gehorte jenem Kulturkomitee an, das 

bald nach der Revolution gegriindet wurde, das namentlich durch 

Ubersetzungen, auch aus dem Deutschen, wirken sollte, und das 

vom Komitee Mittel erhielt; es scheint bisher eine erhebliche 

Tatigkeit nicht geubt zu haben. 

14, Jakub Kadri [ja‘qub gadr], 

»pzeboren 1305 [beg. 14. 3. 1889] in Kairo als Sohn des Abdulkadir 

Bej aus der Familie Kara Osman vom Adel von Magnisa [maghnisa] 1; 

sieben Jahre alt, kehrte er nach Magnisa zuriick; als er vierzehn 

Jahre alt war, zog sein Vater nach Smyrna; dort war er drei 

Jahre im Wilajet-Gymnasium; als sein Vater nach Kairo zurtck- 

kehrte, besuchte er dort die Schule der Fréres; in keiner Schule 

erhielt er das Abgangszeugnis; in der Schule von Magnisa hatte 

er die ubelsten Eindrticke; er fand seinen Trost in den Bichern, 

die ihm in die Hande fielen; auch hatte sein Vater eine gute 

Bibliothek, wo der Knabe die glicklichsten Stunden zubrachte; 

nach dem Abendessen wird im grofen Salon ihm und seinem 

Bruder von der jungen Mutter aus einem Geschichtenbuche vor- 

gelesen; diese Eindricke der Kindheit wurden wichtig fur seine 

kiinstlerische Ausbildung, und die Erinnerung daran hat ihn nie 

verlassen; allerdings waren die die junge Phantasie erregenden 

Erzahlungen zum gréferen Teil Ubersetzungen von Kriminalromanen; 

1 maghnisa: das alte Magnesia ad Sipylum, 33 km NO Smyrna; heute Hauptstadt des 

Liwa Saruchan. Uber das Geschlecht der Kara Osman, Derebejs in Aidin, Magnisa und 

Bergama im 18. Jahrhundert, siehe Mordtmann in Altertiimer von Pergamon Bd. 1 

(zu der Sippenerinnerung siehe S. 92 bei Képriiliizade Mehmed Fuad). 
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auBerdem aber las er Nadschi, Ekrem, Abdulhakk Hamid; groBen 

Geschmack fand er an den Dichtungen Mehmed Dschelals; in dem 

Smyrna-Gymnasium war er zwar ein schlechter Schiiler, spielte 

aber durch seine literarischen Talente unter den Kameraden eine 

Rolle; in derselben Schule war damals auch Schehabeddin Sulaiman; 

er las damals von den Franzosen Bourget, Maupassant und Daudet; 

die eigentliche Tatigkeit begann aber in Egypten, wo er sich auch 

der Soziologie widmete und Gustave Le Bon und Max Nordau las; 

nach der Revolution kam Kadri nach Stambul, das ihm bisher 

fremd geblieben war; alsbald fiihrte ihn Schehabeddin Sulaiman 

in die von ihm mitbegriindete literarische Gesellschaft fegri at ein; 

er machte Aufsehen; seine Werke zeigten eine feine Darstellungs- 

kunst und Zartheit der Empfindung; seine ersten Geschichten 

schilderten die Nachtseiten des Lebens; besonders bemerkenswert 

war, daf sich nicht der geringste Einfluf&§ irgend eines der osma- 

nischen Literaten bei ihm zeigte, weder Chalid Zijas noch Dschahids 

noch Re’ufs; auch Maupassant und Daudet hielten ihn nicht unter 

dem Bann; dagegen wird bei ihm der Einfluf& der nordischen 

Literatur, insbesondere Ibsens, bemerkt, jedoch fand diese Literatur 

bei ihm einen glticklichen Niederschlag und ein personliches Echo; 

die Denkart und Empfindungsart, die unsern Dichter von Kameraden 

trennte, die moralisch von Stufe zu Stufe sanken, ist in dieser 

Wesenheit zu suchen; Kadri war aber nicht blof ein Kiinstler, er 

war auch ein Kritiker, und die Antwort, die er Ra if Nedschdet 

Bej in dem literarischen Streite gegen Schehabeddin Sulaiman gab, 

bewies eine grofe Fahigkeit auf dem kritischen Kampfplatze; sein 

Werk ser engam, das kleine Erzahlungen enthalt, wird demnachst 

gedruckt werden“ (nach der Vita von Sulaiman Sa’ib [s@ib] NSM 

S. 116f.). — Bild NSM S. 115 — Probe in Prosa NSM S. 118 bis 

123 ,Gesprach des schwarzhaarigen Fremden mit dem hellaugigen 

Madchen“, eine phantastische Geschichte, die gespickt ist mit 

griechischer Mythologie und die ausklingt in ein Evoe Evoe, mit 

-welchem das hellaugige Madchen den dummen Schwarzhaarigen 

auslacht, daf er von den Gefahren der Dunkelheit spricht, die den 

Menschen zu Taten tibler Lust hinreift; die Erzahlung ist trotz 

des abstrusen Inhalts in einfacher Sprache und voll Kunst, mit 

einem Hauche echter Poesie. — Bijtik S. 210—204 Bild eaderés 

als in NSM) und Probe: Kap. 5 von ,Miss-Chalfrey’s Album“, zur 

Frage der turkischen Frau; Kadri bezeichnet sich als miistansich 

»Bearbeiter“. — Seine Stellung zur jeni lisin-Bewegung geht aus 
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der Art hervor, wie in dem Organ der Neusprachler, den geng 

galemler, von ihm gesprochen wird; so behandelt ihn Parwiz (d. i. 

Omer Seifiiddin, vgl. Nr. 24) in dem Artikel jeni listn wecirkin 
ta‘arruzler ,.Neue Sprache und hafliche Angriffe“ (Nr. 24/5, S. 42) 

mit einer Gehdssigkeit, die nicht am Platze ware, selbst wenn Kadri 

noch torichter sich ausgesprochen hatte als in den angefihrten 

Worten; es ist allerdings nicht recht begreiflich, wie ein ersichtlich 

begabter Mann in literarischen Dingen theoretisch eine so grofe 

Urteilslosigkeit zeigen kann. Daf der Spotter Parwiz sich bestandig 

den Scherz macht, von ,.Kara Osmanzade Ja‘kub Kadri“ zu sprechen, 

ist eine Geschmacklosigkeit. 

Hachtmanns begeisterte Vita, die feinste aller, ist ein kleines 

Meisterstiick: Aus den Angaben des New Sali Milli tiber Kadris 

Lesestoffe und Kadris Erzahlungen in bir serengam [1914, erschienen 

nach New Sali Milli] baut er den Menschen auf: er vergleicht ihn 

in der Kunst, das Animalische darzustellen, mit Zola, der vielleicht 

»bisweilen auf Qadri wirkt, aber dieser erzahlt vollig anders; seine 

Feder lauft leicht, ja oft geradezu lustig; keine Spur von der 

schweren Mihsamkeit Zolas... Leider fiigt Qadri noch ein paar 

verschwommen-sentimentale Betrachtungen tber den Fruhling, das 

Alleinsein der Sterne u.a. an... seltsam, dai ein so ausgepragter 

literarischer Charakter wie Qadri von der oden Tradition mit dem 

altmodischen Apparat von Sternen, Milchstrafen, Regenbogen, 

Diften, Farben und Blumen nicht loskommt! ... Qadri ist in den 

Novellen ganz und gar nicht sentimental: geweint wird hier uber- 

haupt nicht; in der Anschaulichkeit und Eindringlichkeit der Dar- 

stellung lassen sie sich hart neben Flaubert und Maupassant 

stellen. Ich halte Qadri fiir den grofften Kiinstler unter den 

modernen turkischen Erzahlern: er gehort zu den wenigen, die 

genial zu nennen sind.“ Was Hachtmann seltsam findet, erklart 

sich leicht aus dem Gesamtbild des Mannes: Kadri ist kein 

Durchschnittsmensch; wenn sein Biograph in New Sak Mill, 

ein uns sonst unbekannter Sulaiman Sa’imi, von ihm sagt, er 

sei nicht bloB ,ein Kiinstler, sondern auch ein Kritiker“, so ist 

das verkehrt. Kadri war ein schlechter Schiiler und brachte 

es nie zu einem Abgangszeugnis, d. h. er lebte nur sich; aus 

dem literarischen Streite mit Omer Seifiiddin geht hervor, wie er 

in literarischen Dingen theoretisch eine vollkommene Urteilslosig- 

keit zeigte (vgl. oben und S. 111). Solche Leute unterliegen wohl 

gelegentlich der Suggestion der Umwelt, und wenn Kadri gelegent- 
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lich das klassische Brimborium mitmacht, so ist das Entgleisung, 

die seiner Kritiklosigkeit und der Unfahigkeit, historisch zu sehen, 

entstammt. So war er denn auch nicht berufen, fir New Sali 

Milli Vitae zu liefern1, und die, die er beitrug, von Schehabeddin 

Sulaiman (S. 49 ff.) und von Izzet Melih (S. 68 ff.), sind weniger 

charakteristisch fur die Biographierten als fir den Biographen 

(sein Urteil tber Izzet Melih ist ,nur zum Teil richtig“ S. 69); 

in der ersten ist das fiir ihn Interessante die groRe Frage nach der 

PersoOnlichkeit in der Kunst, die Uberzeugung, daf es verkehrt 

sei, sie zur Dienerin von Erziehung und Moral zu machen, denn 

sie sei an sich moralisch; ein solcher Mann gehort nicht der 

Partei der guten Sitte an, und wenn er mit den Jenilisan-Leuten 

im Streit lag?, so ist er darum keineswegs der Parteiganger der 

Monopolisten des guten Geschmacks mit ihrer leeren Schonrednerei 

nach Art Nazifs. Neuestens hat Richard Hartmann unserm 

Dichter eine Studie gewidmet (Welt d. Isl. V, 264—282), in der er mit 

bewundernswerter Energie die samtlichen acht Erzahlungen von 

bir serengam3 zergliedert und aus ihnen die psychologische und 

asthetische Entwicklung des Dichters ableitet. Recht hat Hart- 

mann, daf Kadri in der Vertiefung der Problemstellung und in 

dem Fortschritt in der Komposition sicherlich von Westeuropdern 

gelernt hat (siehe oben tber seine Lektiire); , aber, wer so zu lernen 

versteht, wie er, so, dafi das Gelernte sich dann als sein Eigenstes 

entpuppt, der ist eben ein geborener Kiinstler“ (S. 282). Auch das 

ist der Beachtung wert, dafi Kadri ein ausgezeichneter Schilderer 

der turkischen Umwelt ist, und zwar besonders der anatolischen: 

»uber die Zustande und die Menschen in Anatolien kann man aus 

seinen kleinen Geschichten mehr lernen, als aus mancher umfang- 

1 Nur ungern erwidbne ich seine Vita des Ali Nadschi (Hemedanizade) NSM S. 329: die 

Charakteristik ,,in seinem Geiste trigt er die parfiimierte Hitze Irans, und er lait 

seiner Feder Lauf in einer liebenswiirdigen Ungebundenheit'' ist etwas gar zu mild; die 

gegebene Probe ist, unerhért in der Form, ein bis zur Widerwéartigkeit aufgeregtes 

erotisches Stammeln. Ich hatte diese Vita bereits aufgenommen (als Nr. 25), da ver- 

anlaSte der lebhafte Protest meiner tiirkischen Freunde, denen ich von Ali Nadschi 

sprach, sie zu streichen. 

2 Es ist tibrigens die Frage, ob der Streit Omer Seifiiddin contra Kadri so erweitert 

werden darf; man bedenke, daf§ beiden Mannern das Hauptgebiet die knappe Erzihlung 

ist; da entsteht leicht eine Konkurrenzleidenschaft, zumal wenn sie Ahbnlich veranlagt 

sind; auch Omer Seifiiddin ist eigenartig, freilich nicht so reich an Phantasie wie Kadri. 

3 Er iibersetzt es ,,Bin Schicksal‘‘ (S. 270), Hachtmann (S. 23) ,,Eine seltsame Ge- 

schichte'‘; aber der sorgfaltige Sami gibt (q@mius S. 714) nur: ,,Ende“, ,,Schlu8“, 

»Folge eines Abenteuers‘‘. 
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reichen Reisebeschreibung“ (S. 281). Ahnlichen Eindruck hatte ich 

aus Arbeiten Hiisein Rahmis: ,sein tesaduf ist eine reiche Quelle 

fiir volkskundliche Forschung, solange wir nicht systematische Auf- 

nahmen haben; manches beruht ersichtlich auf eingehenden Studien 

... das Buch fihrt vortrefflich in die Denk- und Sprechweise der 

mittleren und niederen Klassen ein“ (Unpolitische Briefe S. 215); sein 

ghuli jabant ist eine Darstellung des Gespensterglaubens, wie er in 

Anatolien noch sehr verbreitet zu sein scheint. Auch Kadris Figuren 

sind aus dem Leben nicht ohne Mthen gewonnen, doch tritt bei 

ihm die, ich mochte sagen, gelehrte Durchdringung ganz zuriick. — 

In der kurzen Notiz, die R. Hartmann an meinen Kadri-Artikel 

im Referat OLZ 1917, Sp. 148 knipft, meint er: ,es ist schade, 

da Martin Hartmann zu diesem geschickten Erzahlertalent keine 

Stellung genommen hat“. Ich habe aber Hinweis gegeben durch 

das Urteil zu dem Probestiick in NSM ,Gesprach des schwarz- 

haarigen Fremden mit dem hellaugigen Madchen“: ,,die Erzahlung 

ist trotz des abstrusen Inhalts in einfacher Sprache und von Kunst, 

mit einem Hauche echter Poesie‘ (MSOS IJ, S. 151, hier S. 57). 

Weder Hachtmann noch R. Hartmann nahmen von dieser hochst 

originellen und ftir seinen, aller Konvention und philistrosen 

Korrektheit spottenden Stil charakteristischen Skizze Notiz. 

Georg Jacob wies in Hilfsbuch IV, S. 50 auf Kadri hin. Bisher 

scheint nur ein Stiick von ihm ins Deutsche tbersetzt zu sein 

(Frankfurter Zeitung, 2. Oktober 1916, 2. Morgenblatt). 

15. Uschakizade Chalid Zija [‘usagizade1 chalid zja], 

ygeboren 1282 [beg. 14. 3. 1866] in Stambul, wo er bis zu seinem 

zwolften Jahre lebte; dann zog die Familie zum Grofvater nach 

Smyrna; die Uschakizades trieben in Smyrna und Stambul den 

Teppichhandel und besafen, namentlich in Smyrna, eine grofe 

Berthmtheit; Chalid Zijas Vater, Haddschi Chalil Effendi, be- 

schaftigte sich viel mit der persischen Literatur und bewunderte 

1 ‘y§aqi ist Nisbe zu der bekannten Teppichstadt Uschak, die Sami (qamus alPa‘lam 

3155) nur ‘wSaq schreibt, die aber von den ,,Gebildeten“’ gewif als ‘u88aq empfunden 

wird (der Name hat wohl kaum etwas mit arab. ‘Sq zu tun, ist vielmebr an das tiirkische 

uSaq anzulehnen). Uschak ist Hauptort des gleichnamigen Kazas im Sandschak Kutahja, 

142 km SW Kutahja. — Ein Schaich Hasan Uschaki (‘uS@qi), Begriinder eines Derwisch- 

Ordens (hat Moschee in Kasim Pascha), wanderte aus Buchara in Uschak ein, gest. 

1003 [1595] (nach Sami~ gqamitis aPa‘tlam S. 3156). 



Dichter der neuen Tiirkei. 61 

besonders das Mesnewi und die Werke Sa‘dis; damals waren die 

_franzosischen Kriminal- und Schauerromane von Ponson du Terrail 

und Xavier de Montépin in Mode und wurden den Schriften von 

Dumas fils und Octave Feuillet vorgezogen; der junge Chalid Zija 

las die Romane im Salon seines Grofvaters vor, dessen Haus 

einen Mittelpunkt der vornehmen Welt Smyrnas bildete; das ist 

nicht unwichtig fiir die ‘geistige Entwicklung unseres Dichters; die 

Mittelschule von Smyrna befriedigte ihn nicht; noch vor der Zeit 

verlie® er sie und trat bei einem Advokaten ein, nur um sich im 

Franzosischen zu vervollkommnen; aber auch da litt es ihn nicht, 

und er lie& sich in die Schule der Mechitaristen aufnehmen; seine 

ersten Schritte dort leitete Pére Nicolas; der Lehrer Pierre Vandal 

wies ihn auf die Klassiker hin; er hatte auch eine besondere Vor- 

liebe fiir Naturgeschichte und studierte auf der Schule ftir sich 

die Werke von Louis Figuier; sein erster Artikel wurde von der 

Wilajetdruckerei unter ,Was ist der Schlaf? gedruckt; Hisein 

Hilmi Pascha war damals Mektubdschi (Generalsekretar) des Wilajets; 

Chalid Zija war bestandig mit Ubersetzungen beschaftigt und 

schrieb hin und wieder literarische Versuche; sie erschienen in der 

Konstantinopler Zeitschrift chazinei ewraq; da trat er in Verbindung 

mit dem Professor Reymond Péré, Musiker, Maler und Literat, 

der ihn auf die Neuen hinwies, die in der Poesie zu den Par- 

nassiens gehorten, im Roman Naturalisten waren; da lernte Chalid 

Zija, achtzehnjahrig, Sully Prudhomme kennen; nach der Schule 

wollte er Diplomat werden und wandte sich zunachst der Presse 

zu, deshalb kam er nach Stambul, wo er mit einigen Freunden die 

Zeitschrift newriiz grindete: von einem grofangelegten Werke ,,Der 

literarische Strom von Westen nach Osten“ wurde nur die Ein- 

leitung gedruckt; infolge Erkrankung seiner Mutter kehrte er nach 

Smyrna zuriick und tbernahm dort den franzdsischen Unterricht 

am Gymnasium, zugleich trat er bei der Osmanischen Bank ein; 

daneben griindete er die Zeitung chidmet; mit ihr beginnt sein 

literarisches Leben; in ihrer ersten Nummer begann sein Roman 

sefile ,,Die Elende“; als der Zensor die Erlaubnis zum Druck als 

Buch verweigerte, zerri® Chalid Zija im Zorn das Werk, und es 

sind keine Exemplare mehr vorhanden; die ebenfalls mit Nr. 1 des 

chidmet beginnenden ,,Dichtungen in Prosa“ [mentéir M‘irler] waren 

nach Inhalt und Sprache so neu, dai man sie in Stambul nicht 

vertrug und auch ganz Smyrna gegen ihn war; wahrend dieses 

Streites erhielt er aus Stambul von Redschaizade Ekrem einen 
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anregenden Brief mit Wirdigung des Programms der Zeitung und 

Begliickwiinschung zu den ,Gedichten in Prosa“ Das bedeutete das 

Ende der Angriffe; mittlerweile schuf er Arbeiten als Frucht seiner 

wissenschaftlichen Beschaftigung wie mebhat alquhuf, bua qalamin 

kimija, hisab ojunlary, haml wewaz haml; in diesen Jahren erschienen 

von ihm eine Anzahl Werke, die samtlich zuerst als Beilagen seiner 

Zeitung herauskamen: die Romane ntmide ,Die Hoffnungslose“, bir 

éliintin defteri ,Das Tagebuch eines Toten“, ferdt wesiirekast , Ferdi 

und Co.“; die Erzaéhlungen bir muchttranyn gon japraglary ,,Die letzten 

Blatter eines Notizbuches“, bir izdiwagin tarichi mu‘asaqasy ,,Liebes- 

geschichte einer Heirat“, bumidi ,War es das? hathat ,Ach!I% 

dil ,,Herz“, und auBer dem schon genannten mentiér Sscirler noch 

mesGrdan sesler ,Stimmen aus dem Grabe“. Endlich tibersetzte er 

noch zahlreiche kleine Erzahlungen aus dem Franzosischen und 

Englischen, von denen ein Teil unter dem Titel nagil ,.Erzahler“ in 

mehreren Banden gesammelt erschien; in Vorbereitung einer Ge- 

samtgeschichte der Literatur schrieb er Artikel Uber Fragen der 

russischen und Sanskritliteratur; im Winter 1308 [1892] kam er 

als erster Sekretir in das Ubersetzungsbureau der Regiezentrale 

in Stambul. Damals hatte Ekrem Bej die alte Generation zerstort. 

Die neue Generation begann erst in unbestimmten Lebensformen 

sich abzuzeichnen: Ibn Reschad Ali Farah [ibn resad ‘ali farah), 

Abdulhalim Memduh [‘abdulhalim memdth] und andere gingen jeder 

seines Weges, Zensor und Kontrollkommission walteten mit Willkitr 

ihres Amtes; damals regte Ismail Hakki an, die Kinderzeitung 

mekteb in eine literarische Zeitschrift zu verwandeln; man wandte 

sich an Chalid; die Kenner der Weltliteratur sollten mitarbeiten; 

Chalid war gerade bei seinen Sanskritstudien; da lief ihn eines 

Tages der Polizeiminister Nazim Pascha rufen; nachdem er ihn 

liber etwa hundert Personen ausgefragt, meinte er: ,,Sie schreiben 

doch tiber das System der Materialisten unter dem Namen San- 

skritliteratur? Die Kontrollkommission hat nicht verstanden, was 

Sie da geschrieben haben.“ Chalid erwiderte schlagfertig: ,,.Wer 

soll denn irgend etwas verstehen von einem Werke, das die 

Kontrollkommission nicht verstanden hat, so dafi man an eine 

_ Gefahr denken kénnte?* Kaum war er von diesem Verhér nach 

Hause gekommen, so verbrannte er seine meisten Bicher und 

Briefe; er war nun zum Schweigen verdammt bis 1312 [1896], wo 

in Serweti Funun unter Fiihrung von Fikret und ihm (Chalid 

Zija) die neue Literatur sich zu bilden begann [auch sonst findet 
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man diese Zeit als die der literarischen Umwalzung bezeichnet, so 

heiBt es z.B. in dem Nekrolog auf Tewfik Fikret im Hilal [franz.] 

von Ende August 1915, dai Fikret der Schopfer der 1894 be- 

gonnenen neuen Periode sei]; in Serweti Funun trat er mit mawy 

wesyah ,Blau und Schwarz!“ ein; in diesem Roman zeigten sich 

Sprache und Stil Ch. Z’s in der ihnen eigenen Vollkommenheit; 

es wurde dann ein Sonderdruck mit Bildern veranstaltet, der schnell 

erschopft war; auch der Neudruck in der ,Bibliothek der neuen 

Literatur“ war schnell ausverkauft [ich stelle fest, dai es kaum 

einen gebildeten Osmanen gibt, der dieses Werk Ch. Z.’s nicht 

kennt; seltsam ist, dai dieses Hauptwerk des Dichters, das einen 

Wendepunkt in seinem Schaffen und vielleicht in der neueren 

Literatur bezeichnet, von Horn nicht genannt ist — sehr verzeihlich, 

wenn man bedenkt, unter wie grofen Schwierigkeiten Horn 

arbeitete|]: nun drang Ch. Z.’s Ruf weit hinaus durch die kleinen 

Erzahlungen, die er in Ikdam und Sabah drucken lief; darunter 

befanden sich die Erzahlungen solghun demet ,Das verwelkte Bouquet“ 

und bir jazyn taricht ,Die Geschichte eines Sommers“; in Serweti 

flinun brachte er den Roman ‘asqi memni‘ , Verbotene Liebe“: als 

dann spater ebenda qyryq hajatlar ,Die zerbrochenen Leben“ ge- 

druckt wurde, wurde das Blatt wegen eines Artikels Hiisein 

Dschahids unterdriickt und vor Gericht gebracht: so mufte Ch. Z. 

schweigen, und bis zur Revolution schrieb er nichts mehr; als nach 

dieser die Stelle des ersten Sekretaérs der Regie dem Kommissar 

Dschewad Bey itibertragen wurde, wurde Ch. Z. zam Kommissar 

ernannt; in den neun Monaten von 1o0./23. Juli 1908 bis zum Einzug 

des Entsatzheeres in Stambul [April tg09] schrieb Ch. Z, man 

mochte sagen, soviel wie in neun Jahren; er tbernahm den Leit- 

artikel fir den Sabah und lieferte zugleich als Feuilleton den 

Roman neslt achir ,,Die letzte Generation“; wo immer auch eine 

neue Zeitschrift am Pressehimmel aufstieg, wurde er um Mitarbeit 

gebeten, und er entzog sich dem nicht; fiir.den Tanin schrieb er 

jede Woche eine kleine Geschichte; er verdiente damit mehr als 

50 Pfund [925 M.]im Monat; ferner ibernahm er an der Universitat 

Vorlesungen iiber Asthetik (hikmeti bed@i‘) und fremde Literaturen: 

beide gehorten bis dahin bei uns nicht zu den anerkannten Wissen- 

schaften; bei solchen Beschaftigungen blieb er bis zum 31. Marz 

[13. April 1go9, dem Reaktionsputsch]; bei dem Regierungsantritt 

1 Die Ausgabe in meinem Besitz ist ein Stiick der ,,Samtlichen Werke‘‘ Chalid Zijas, 

yNeudruck‘, Buchhandlung Muchtar Chalid, 1332 [1916], 420 S. 
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Mehmeds V. wurde er zum Generalsekretar des Palastes ernannt; 

damit verlor ihn die Literatur; das neue Amt nahm ihn so in An- 

spruch, daB er knapp Zeit fand, die Zeitungen zu lesen; heute hat 

er das Amt verloren, die Literatur ihn neu gewonnen: von neuem 

erscheint seine Unterschrift in den Zeitungen, und seine Werke 

werden von der Buchhandlung Muchtar Chalid neu herausgegeben. 

Der Schoépfer des literarischen Romans im Sinne des Westens ist 

bei uns Chalid Zija; er ist der Vater der heutigen Prosa; mégen 

andere diesen Stil nach ihren Fahigkeiten nervoser, zierlicher, 

feiner gemacht haben, die Vaterschaft gehort ihm; am scharfsten 

tritt er hervor in ,Blau und Schwarz“ und ,,Verbotene Liebe“; 

»Blau und Schwarz“ erscheint mir trotz aller seiner kostlichen 

Einzelheiten heute wie eine Stilprobe; der Meister verftigt darin 

uber seine Kunst nicht mit derselben Selbstherrlichkeit wie in 

»Verbotene Liebe“; die geschilderten Charaktere sind zum Teil 

aus sehr einfachen und sehr phantastischen Typen zusammen- 

gesetzt; so ist Ahmed Dschemil zwar ein Beispiel der jungen 

Leute jener Zeit, aber er vereinigt eine Menge Besonderheiten 

und ist ein rein phantastischer Typus; wir, die wir damals an dem 

Leben und der Welt des Ahmed Dschemil gerostet wurden, fanden 

seine Hoffnungen und Vorstellungen recht kindisch. Nach meinem 

Urteil ist das bei weitem gelungenste Werk des Meisters ,,Ver- 

botene Liebe“: da fand er einen Boden, der seinen Fahigkeiten 

entsprach, und zeigte sich in seinem vollen Reichtum und Glanze; 

sein Stil ist tadellos, die Bilder sind anschaulich und gelungen; 

der Bau des Romans ist fest und gut gegliedert; manche Sticke 

werden immer mit Begeisterung und Versenkung gelesen werden; 

trotzdem findet man die ganze Feinheit, die ganze Personlichkeit 

Ch. Zs nur in seinen kleinen Erzahlungen, in denen er sich freier 

ergehen kann.“ Die vorstehende gehaltvolle, ehrerbietige und doch 

zugleich nicht unkritische Darstellung NSM S. 133—137 ruhrt von 

Mehmed Reuf her [siehe Nr. 19]1. — Bild NSM S. 132. — Probe 

(NSM S. 138): ,,Fragment aus einem Bilde“: eine hibsche Natur- 

schilderung. — Das Urteil, das ich Briefe S. 214 Uber seine literarische 

Bedeutung fallte, ist vielleicht etwas zu hart; es war herausgefordert 

durch seine Uberschatzung, der ich mehrfach begegnet war (siehe 

z. B. Horn, S. 44ff.). Ich las seitdem sein mawy wesijah und er- 

1 In Vervollstindigung der Vita erwahne ich, daf Chalid Zija nach Reformierung der 

Universitat zum Professor fiir moderne Literatur berufen wurde; es heifit, da er die 

Stelle zwar angenommen habe, sich aber in Ausiibung des Lehramts vertreten lasse. 
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kenne an, dafi nicht weniges darin von kostlicher Frische und zu- 

gleich von feiner Kunst ist. Das Urteil Mehmed Re’ufs uber den 

Helden, Ahmed Dschemil, ist insofern schief, als dem Verfasser 

ein Vorwurf daraus gemacht wird, daf jener Held in seinen 

Hoffnungen und Vorstellungen kindisch erscheint (siehe oben). 

Die Ahmed Dschemils von damals haben sich eben entwickelt, 

und das ist sicher auch Chalid Zija nicht entgangen; er wollte 

aber den Typ des fir die Literatur begeisterten, stets mit grofen 

Planen schwangeren, etwas eitlen, fir den Lebenskampf allzu 

schwachen ttirkischen Jinglings der zweiten Halfte des vorigen 

Jahrhunderts schildern. Das ist ihm vorziiglich gelungen. Sym- 

-pathie kann man mit diesem schwachlichen Mannlein nicht empfinden: 

Ahmed Dschemil ist das, was die jungen Stambuler sich erst jetzt ab- 

gewohnen: sentimental (der Grundzug des tiirkischen Wesens ist 

-Naivitat, der sich nicht selten eine tiichtige Dosis Realpolitik und bis 

zur Roheit gehende Derbheit gesellen); als besonderer Vorzug fielen 

mir auf die zahlreichen gelungenen Naturschilderungen und die 

_ intimen Szenen (wie kostlich ist die Lektiire des ersten franzosischen 

Originalwerks, das die Freunde Ahmed Dschemil und Hisein 

Nazmi erwarben und im 4aufersten Winkel des Taksim-Gartens 

auf einer groBen Bank miteinander verschlingen, berauscht wie in 

einer Haschischkneipe, S. 47—52). Es ist ja eine nicht gerade er- 

hebende Umwelt, in der Ahmed Dschemil sich bewegt, und man 

sieht mit Teilnahme, wie er in ihr versinkt (die neue Generation 

lernt, sich herauszureifen, und sie hat die ungeheure Hilfe, die der 

alten fehlte: sie darf tun, was sie auch damals gern wollte: sie 

darf arbeiten und sie hat tiichtige Anleiter dazu). Erstaunlich 

ist, daB dieser Mann, der so viel Talent und Geschmack besitzt 

und so fleifiig ist, sich nicht hat freimachen konnen von den 

Fesseln der unertraglichen Sprache, die das schlimme Erbe der 

unfreien Zeit ist. Die geschilderten Gegenstande und Lagen sind 

so einfach, und die Behandlung ist im Grunde so schlicht, daB die 

_ Vereinfachung der Sprache ein Meisterstiick*hatte schaffen k6nnen. 

Man muB es als ein Glick betrachten, da& Chalid Zija nicht 

Schule gemacht hat, und daB sein Stil von der jungen Generation 

durchaus abgelehnt wird. — Seine zahlreichen Reisebriefe aus 

Deutschland, die 1916 im Tanin erschienen, suchen sich ein- 

facher zu halten in der Sprache, fallen sogar zuweilen in den 

burschikosen Stil und sind stellenweise kleine Meisterstiicke in 

Situationsmalerei. 
Urkunden und Untersuchungen. 3. 5 
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Zu der vorstehenden Darstellung (nach MSOS I, S. 152—156) 

waren zahlreiche Nachtrage zu machen. Ich begntige mich hier 

mit dem Hinweise auf eine bedeutende Wendung in dem lite- 

rarischen Schaffen des Meisters, die neuestens von Peter A. Silber- 

mann dargestellt wurde (in: ,,Turkisches Theater“, Berliner Tage- 

blatt vom 26. September 1918, Abend). Es ist die Wendung zur 

dramatischen Literatur. Diese erhielt eine bedeutende Anregung 

durch die Griindung des Konservatoriums 1909, bei welcher es 

besonders auf die Heranbildung ttichtiger Schauspieler und Forde- 

rung der dramatischen Produktion abgesehen war (iber diese 

Stromung siehe Htisein Rahmi in dem in Die Neue Tiirkei unter Das 

Temascha wiedergegebenen Artikel), Aber die ausgeworfenen Mittel 

waren allzu bescheiden und die politischen Verhaltnisse einer stetigen 

kunstlerischen Entwicklung wenig gunstig. Das Konservatorium 

brachte bisher fast nur,,Adaptationen“ (nicht Ubersetzungen! das Wort 

ist in das Neuosmanische aufgenommen) franzosischer Dramen zur Auf- 

fiihrung. Die Verlegunmg der Handlung von Paris nach Stambul 

oder nach Anatolien wie in den ,,Rosen von Kaisari‘ (siehe Neuer 

Orient I, S.557) hat tiefgreifende Veranderungen zur Folge, die mehr | 

oder minder geschickt ausgefiihrt werden, zuweilen bleibt freilich 

eine untiberbriickbare Kluft zwischen der Gedankenwelt Europas und 

des Orients. Das glanzende Vorbild von Ahmed Wefiks An- 

passungen Moliérescher Komodien wird heute nicht mehr erreicht. 

Der Spielplan des Konservatoriums mag jetzt etwa ein Dutzend 

solcher adaptierter Stiicke umfassen. Die tiirkische Presse kiagt, . 

da diese Arbeiten nur einmal oder zweimal tiber die Buhne gehen, 

um dann wieder zu verschwinden. Auch das wurde bemerkt, dafi 

man haufig den Eindruck hat, der Anpasser ware wohl imstande 

gewesen, eine eigene Arbeit zu liefern. Mir scheint hier ein ein- 

facher psychologischer Vorgang vorzuliegen: die tiirkischen Schrift- 

steller waren zu verschichtert, um eigene Arbeit zu wagen; es waren 

der allgemeine Druck und die armselige Stellung der Buhne, 

die ihnen den Mut raubten; dazu kam das Kleben an dem For- 

mellen: man bestaunte die Bithnenkraftigkeit der Fremden, nament- 

lich der Franzosen, und modelte ihre Werke. Die darauf verwandte 

Mithe und Zeit hatten wohl geniigt zur Herausarbeitung eines 

Eigenen unter kritischer Verwendung der technischen Regeln der 

Dramatik. Auch Chalid Zija arbeitete zunachst adaptierend: mit 

Geschick und Erfolg brachte er Francillon des Jiingeren Dumas 

und Souris von Pailleron heraus. Doch diese Tatigkeit weckte 
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bei ihm die Lust zur selbstandigen Produktion: er schrieb sein 

Kabus, ,,Alpdricken“, und im Frihjahr 1918 erfuhr das Sttick im 

Wintertheater zu Pera seine Urauffihrung durch die Konser- 

vatoriumstruppe. Ich lasse nun Silbermann das Wort: ,,Diese 

Vorstellunge war nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis ersten 

Ranges, sie wird auch in der Geschichte des ttirkischen Theaters 

einen Markstein bilden. Ist ,.Kjabus“ doch das erste literarische 

und nationale Stiick, das seit den gliicklichen Anfangen unter Abdul 

Asis wieder auf den Brettern erschien. In allzu reichlicher, wenn 

auch immer fesselnder Konversation und in Tiraden von zu grofer 

Langatmigkeit zeigt es sich, dafS der Dramatiker nicht immer den 

Sieg tiber den Erzahler davon getragen hat. Aber das sind Fehler, 

die sich mit dem Blaustift korrigieren lassen. Das Wesentliche 

dieses Thesenstiicks ist sein Inhalt, der sich mit der Ehescheidung 

beschaftigt und mutig fiir die turkische Frau dieselben Rechte 

fordert, die der Mann geniefit. Denn trotz des jiingst reformierten 

turkischen Eherechts ist der Mann noch immer befugt, ohne An- 

gabe von Griinden seine Ehe zu scheiden und eine neue Heirat 

zu schliefen, ohne der schuldlos geschiedenen Frau gegentiber 

alimentationspflichtig zu sein. ,Kjabus“ stellt den Protest, die 

Rebellion der tiirkischen Frau dieser Ungeheuerlichkeit gegen- 

uber dar. 

Man kann sich denken, welchen Eindruck das Stiick auf die 

turkischen Hanums gemacht hat, als sie es in dazu eigens fiir sie 

reservierter Nachmittagsauffiihrung pochenden Herzens tiber die 

Bretter ziehen sahen. Die Szene ward hier zum Tribunal, der 

Dichter zum Anklager einer ungerechten Gesellschaftsordnung, die 

die schwersten Schadigungen fir Individuum und Staat nach sich 

ziehen mufi. Und nur ein in seiner Stellung und in seinem An- 

sehen so fest begriindeter Mann wie Halid Siah Bej konnte es 

ungestraft wagen, an den Fundamenten der Uberlieferung zu 

rutteln. Mit dem ,Kjabus“ hat er den jungen Dramatikern seines 

Landes einen erfolgreichen Weg gewiesen, und es ist wohl mdg- 

lich, daB das moderne tiirkische Drama berufen ist, als Mittel der 

Aufklarung und als gesellschaftskritisches Moment eine Rolle zu 

Spielen. Halid Siah Bej selber schreitet auf dem einmal betretenen 

Wege ristig weiter, und schon rundet sich unter seiner Feder ein 

neues Thesenstiick. ,,Sengin“ (Der Reiche), das den Kampf der 

Ideale der Arbeit gegen das unwiirdig aufgehaufte Kapital ver- 

korpert“. 
5* 



68 Hartmann, 

Endlich sei hingewiesen auf die Ubersetzungen aus Chalid Zijas 

Werk ins Deutsche, die zusammengestellt sind bei Hachtmann, 

Die neuere und neueste tiirkische Literatur, Welt des Islams V, S. 77. 

16. Izzet Melih [‘zzet melzth], 

,yaus einer turkischen Adelsfamilie Kretas; sein Vater, Es‘ad Bej, 

war dort Defterdar; er ist heute [1918] 31 Jahre alt und hat 

das Amt des Generalsekretars der Regie; seine eigenen Angaben 

iiber sein Leben besagen folgendes: seine Familie wanderte infolge 

des Aufstandes von 1313 [1897] nach Stambul aus; sein Vater 

starb bald darauf; Izzet Melih war damals 12 Jahre alt, er hatte 

vorzigliche Erzieher und machte sich alsbald an das Schreiben; 

er hatte dabei so viel Erfolg, da er schon mit 15 Jahren bei allen 

literarischen Zeitschriften Sachen von sich anbrachte; dieses 

Wunderkind studierte auf dem Galata-Serai-Gymnasium mit be- 

sonderem Eifer das Franzosische, und zwar besonders die unsterb- 

lichen Klassiker; er begann schlieflich selbst franzdsische Werke 

abzufassen; als die in Paris erscheinende bedeutende Wochen- 

schrift ,Les Annales Politiques et Littéraires‘* 1905 (er war 

damals erst 18 Jahre alt) ein literarisches Preisausschreiben erlief, 

gewann er in Prosa den zweiten Preis; sein Name wurde sowohl 

in Stambul wie in Paris beruhmt und erschien in den franzosischen 

Zeitungen; ja, Izzet Melih ragte am meisten durch seine fran- 

zosischen Schriften hervor; eine Hauptursache davon war, daf in 

der Terrorzeit die tiirkischen Literaturwerke zu einer verbotenen 

Frucht fiir ihn geworden waren; als er 19 Jahre alt das Gymnasium 

verlieB, konnte er einen von ihm verfafiten Roman ,,Trotz der 

Vergangenheit“ nicht unterbringen; die Art, wie ihn der Zensor 

behandelte, erfullte ihn mit tiefem Halk gegen die Schrecken des 

Despotismus, und in Weltabgeschiedenheit trieb er seine Arbeit; 

sofort nach der Julirevolution stiirzte er sich mit seinem ganzen 

Glanze in die Welt, war er an der Spitze aller intellektuellen und 

patriotischen Demonstrationen; er hielt Vortrage, schrieb Artikel, | 

arrangierte eine Anzahl literarischer Abendunterhaltungen, fuhrte i 

sogar auf der Biihne mit auserwahltem Geschmack einige Stticke 

auf; in jenen Zeiten tbernahm er die Leitung einer literarischen 

Zeitschrift namens muhit ,Umwelt“ und floite zusammen mit Ahmed 

Haschim [gilt den Zeitgenossen als Symbolist], einer hervorragenden 

Personlichkeit der letzten Generation, der jungen Schriftstellerwelt, 
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die sich in der Buchhandlung fegr att versammelte, einen glithenden 

Kifer ein; in dieser Zeit wurde ein franzosisches Drama von ihm 

namens Laila [lala] von bertihmten franzosischen Kunstlern auf 

einer Buhne Peras gespielt und hatte grofen Erfolg; danach gab 

der junge Autor einen ttirkischen Roman unter dem Titel tezadd 

»Kontrast“ heraus, iber den ich [der Autor der Biographie ist 

Ja‘kub Kadri (siehe Nr: 14)] mit Bezug auf das soziale und litera- 

rische Ziel, das er verfolgt, meine Betrachtungen vor einigen 

Monaten im Ikdam niedergelegt habe; mit Spannung erwarte ich 

das franzosische Drama ,,Der grofe Pascha“ von ihm, das demnachst 

uber die Buhne gehen soll; es soll noch bedeutender sein als Laila, 

das in spanischer Ubersetzung in Mexiko gespielt wurde und dem- 

nachst deutsch in Koln gespielt werden soll“ (nach der von Ja‘kub 

Kadri geschriebenen Vita NSM S. 145f.) — Bild NSM S. 144 — 

Probe in Prosa NSM S. 147: ,,.Das erste Lachein“, gewidmet ,,meiner 

Tochter Remide“, eine liebenswurdige Plauderei iber Kinderlacheln 

und den bittern Kampf ums Leben in etwas gezierter Sprache. 

Die Vita in ,, Leila — Ttirkische Familienszene von Izzet Melyh [tibersetzt, 

bearbeitet und eingeleitet von Erich Oesterheld|* (Berlin 1913/14, Priber 

und Lammers Verlag), S. 36f. entstammt derselben Quelle wie die 

von mir gegebene: es ist die des Ja‘kub Kadri in New Sali Milli. 

Neu ist darin, da Izzet Melihs neuestes Prosawerk den Titel 

»Frauenstimme“ hat, und daB er sich auch ,,als dichterischer Nach- 

bildner eines grofiziigigen orientalischen Dramas ,Antar‘ von 

Schukri-Ganem, betatigt hat“ (S. 40). Das tiber die Arbeiten des 

Dichters Gesagte ist nur zum Teil richtig; man kann kaum sagen, 

dafi Izzet Melih an Laila ,das typische Verhaltnis der musel- 

manischen Ehe aufzeigt, in der der Ehebruch durch den Harem 

gleichsam legitimiert wird“ (S. 96). Ich kann ,,Leila“ nicht anders 

auffassen denn als Satire: der Held Nazmi Bej, Chef in einem 

Bureau fiir auswartige Angelegenheiten, ist seiner vornehmen und 

hibschen jungen Frau Leila, die ihn herzlich liebt, untreu mit einer 

Franzosin, deren Gatte Konzessionenjager ist und von dem (als 

solcher ihm wahrscheinlich bekannten) Liebhaber seiner Frau ein 

gutes Wort beim einflufreichen Papa erbittet (S. 51). In der ersten 

Szene reden Nazmi, die Kokette Juliette Senise und ihr Mann 

Constantin geistreichelnd tiber den ,Harem“; Nazmi sagt ein ge- 

scheites Wort als ,eine etwas paradoxe Idee“ anderer: ,,unsere 

politische und soziale Zukunft wird zum grofiten Teil der zu- 

kunftigen Stellung unserer Frauen untergeordnet sein“; daneben 
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aber zeigt sich schon die ihn beherrschende Oberflachlichkeit, in- 

dem er die Rederei eines Franzosen billigt, ohne sie [die Gesellschaft 

und Freundschaft der Frauen] gebe es nicht ,,Feinheit, Raffinement 

und Poesie“ (welche Zusammenstellung!); kaum ist der Gatte fort, 

da wird der Bej handgreiflich, wortiber Frau Juliette nicht ernsthaft 

bose wird; die Reden des Bejs sind von ausgesuchter Banalitat 

und Niedrigkeit; dieses Zierbengels Ideal ist: ,lieben und geliebt 

werden mit allen Erregungén und Wolliisten“ (S. 56), und seit er 

Juliette liebt, lebt er ,in einem Frihling, der voll ist von Trunken- 

heit und Wollust“ (S. 58); er nennt sich: ,ein primitiver Instinkt- 

mensch“ (S. 59); er weifi nicht, dali das bedeutet ,ein geiler Bock“, 

weiB nicht, wie verachtlich dem kultivierten Menschen die Wollust 

ist, in der sich der Wurm kriimmt; Leila hat alles hinter dem 

Vorhang gesehen, beherrscht sich aber, als sie eintritt; der Bej 

entfernt sich; die Kokette behandelt Leila als eine arme dumme 

Gans; Leila findet echte Tone fiir diese Sorte ,,Freiheit, Zivilisation, 

Luxus“. Die Aussprache des Bejs mit seiner Frau ist klaglich: 

der Schuldige ligt erst, dann entschuldigt er die Manner, die ,,in 

der Atmosphare der Vergniigungen und Wollust, die sie umgibt, 

einen Moment das ferne Weib vergessen“. Sein brutaler Schluf 

ist: ich bleibe wie ich bin. Leider dirften unter den jungen 

Tirken, die in den Hauptstadten Europas das Gesellschaftsleben 

mitgemacht haben, noch viele sein, die so denken und handeln 

wie Nazmi, d.h. die unreif in dieses Leben treten und, selbst ober- 

flachlich, sich von dieser Atmosphare einer banalen Sinnlichkeit 

berauschen lassen und in die Heimat diese Momente hineintragen, 

statt den ernsten Versuch zu machen, sich ein stilles Gluck zu 

bauen. Kurz, Nazmi ist zewzeklertn birisi ,,der richtige Trottel“; wenn 

einen solchen Izzet Melih schildern wollte, dann hat er seine Sache 

gut gemacht; ich fiirchte aber, er findet diesen Typ noch interessant; 

das ware allerdings ein schlechtes Zeichen- fiir Geschmack und 

Urteil bei ihm. Ich m6chte hierzu die Bemerkung eines mit dem 

sozialen Leben der Turkei wie Europas grindlich vertrauten und 

vorurteilslosen tiirkischen Staatsmanns mitteilen: ,,Die meisten 

Tirken glauben, daB die Ehen in Europa fast ausnahmslos un- 

glucklich sind durch die Untreue der Frauen, dali dagegen unter 

den Tiirken, selbst in Stambul, die Falle von fraulicher Untreue 

selten seien; in Wirklichkeit steht es um die tiirkische Weiblichkeit 

nicht gut, und die betrogenen Ehemdnner sind recht zahlreich bei 

uns, wahrend in Europa neben der groben Sittenlosigkeit, die sich 
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auf der StraBe breit macht, eine wahrhafte und edle Sittlichkeit in 

den Familien die Regel ist.“ - 

In der Vita New Sali Milli 1330 ist der Roman tezadd ,Kontrast“ 

nicht erwahnt. (Titel: tesadd — binitk hikaje — usagizdde chalid 2a 

bejin bir tagrizini hawidir [Stambul] 1331, 240 S. tiber die Uber- 
setzung durch v. Wurzbach (Laibach 1917) siehe Neuer Orient I 

S. 318). Ich gebe zunadchst das dem Werke vorgesetzte Schreiben 

des Verfassers an Chalid Zija (S. 5—7) und dessen Antwort 

(S. 8—15). Das erste lautet (Auszug): 

yAls ich mein teea@dd schrieb und es Ihnen widmen wollte, be- 

merkten Sie: ,,Die. Liebe eines tiirkischen Offiziers und eines 

tussischen Madchens! Es gibt keinen schoneren, weiteren Roman- 

stoff, der uns erregen konnte, als diesen.“ Jhre liebenswiirdigen 

Worte bedeuten im wesentlichen, daf literarische Werke, die 

‘die Schmerzen vergangener Tyranneien wiederbeleben und den 

nationalen Geist erwecken und starken, auch bei uns notig sind, 

wie in Frankreich Maurice Barrés, René Bazin und zahlreiche 

andere Erzahler und Dichter die letzte groBe Wunde im Herzen 

ihrer Nation, Elsafi-Lothringen, bestandig frisch erhalten und den 

Geist der Rache nicht einschlafen lassen wollten. Emile Faguet 

hat gesagt: ,Das Vaterland ist eine Vergangenheit“; aus Furcht, 

dai dieser Gedanke bei uns falsch verstanden werden konnte, fiige 

ich sogleich hinzu, dafi die Vergangenheit ehren nicht bedeutet: 

fanatisch und reaktionar sein. Der wahre Patriotismus kennt und 

ehrt die Vergangenheit, ist stolz auf die alten Eroberungen, erfullt 

aber auch bei der Forschung nach den Ursachen des Unheils den 

Geist mit Bitterkeit und Erregtheit. Dai eine grofe Hoffnungs- 

losigkeit und Gleichgiltigkeit in Dingen der nationalen Zukunft 

bei den meisten unserer jungen Leute um sich gegriffen hat, daran 

sind die Zeiten des Absolutismus und unsere dem Leben von Idealen 

nicht gunstigen Brauche und sozialen Normen schuld!. Ich gehe 

1 Es ist zu bedenken, daS das im Mai 1913 geschrieben ist. Damals war die Jugend 

Stambuls gleichgiiltig, zum Teil geradezu antipatriotisch: man sah in die Zukunft ohne 

Hoffnung, weil man auf keine Verwendung der guten Krafte rechnen konnte, die man 

so gern dem Vaterlande widmen wollte. Schon vor dem Kriege trat ein Umschwung 

ein durch die zahlreichen Neugriindungen der Regierung auf allen Gebieten des 6ffent- 

lichen Lebens, neben denen die Hebung des privaten Unternehmungsgeistes einherging. 

Der Krieg léste eine Fiille von Energien aus, und wahrend man friiher ,,Krieg“ als 

eine Entschuldigung betrachtete, in der Verfolgung gemeinniitziger Ziele lassig zu sein, 

wird jetzt auf allen Gebieten von denen, die etwas leisten kénnen, mit verdoppeltem 

Kifer gearbeitet. Natiirlich gibt es auch heute Faulpelze, Unfahige und Higensinnige; 
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hier nicht auf die Einzelheiten des Problems ein; wir miuissen nur 

mit offenem Auge auf die bitteren Resultate blicken, die vor uns 

liegen, und die grofen Gefahren bewerten, denen nur durch 

schnelles und entschlossenes Handeln begegnet werden kann. 

Zu den groften Antrieben solcher Empfindungen gehort die 

Literatur, gehéren die Dramen und Erzahlungen, die zugieich eine 

Biihne des Lebens sind und einen philosophischen oder sozialen 

Gedanken enthalten. Sind es nicht solche Werke, die die patrioti- 

sche Erregung des jungen Frankreichs nahren, welches ruft: ,,Wir 

haben geschworen, am Vaterlande nicht zu verzweifeln.“ Ich 

mochte tiberzeugt sein, dafi unter denen, die tezadd lesen, besonders 

die jiingste Generation zu seinem wirklichen Gedanken durchdringen 

wird; denn wir Armen, die wir verurteilt sind, das Unheil der 

Kette alter Fehler zu sehen, wir haben die historischen Erinnerungen 

der ewigen Feindschaft der Slawen wie Naschid in tera@dd erlebt 

und haben auferdem ihren letzten Ansturm, ihre firchterlichen Ver- 

brechen, ihre teuflischen Intrigen gesehen. Unser Kopf ist wirr, 

unser Herz ist verwundet davon. So kommt denn tezadd zur rechten 

Zeit, weil es das Gefiihl der Rache erregt, dessen Vererbung auf 

unsere Kinder und Enkel so notig ist, und weil es Probleme berihrt, 

die fir unser geistiges und nationales Leben von aufierordentlichem 

Interesse sind. Doch das ist eine Sache der Geftihlsweckung und 

der Eingebung, nicht ein Beweis. Ware ein Beweis da, so wirde 

das eine Rickkehr zu der ,,Literatur mit Theorien“ bedeuten, die 

meines Erachtens etwas Totes ist; ich liebe diese Sorte Literatur 

nicht, ich habe mehrfach ausgesprochen, dafi ich es mit den ,,ge- 

danklichen Erzahlungen“ halte, deren Personen gehorig untersuchte 

und analysierte lebendige Personen sind, und die die Heiligkeit von 

Schonheit und Kunst nicht vergessen, die vielmehr die Kunst noch 

edler, noch hoher machen. Ich denke, daf tezald ein in der os- 

manischen Literatur noch neues Beispiel dieses Stiles ist, der seit 

dem grofien Balzac sich allmahlich immer mehr befestigt und ver- 

breitet hat; da ich wenigstens von diesem Gesichtspunkt aus mein 

Werk beachtenswert fand, habe ich mich erkihnt, auf seine erste 

es ist aber ein Unrecht, deswegen die ehrlichen und bedeutenden Anstrengungen, die 

gemacht werden, zu bespétteln. Die Begeisterung des jungen Dichters fiir das Land, 

dem er sein Bestes verdankt, verstehen wir. Wir wiinschen nur, daf er und seine 

Genossen nicht einseitig bleiben und sich auch bei uns umsehen: wir sind bereit, alle 

fahigen und willigen Osmanen an unserem geistigen Leben teilnehmen zu lassen, wie 

wir ihre Entwicklung mit Interesse verfolgen und in jeder Weise zu fordern gewillt sind. 

Le 

- 
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Seite den Namen des gewaltigen Meisters zu setzen, der der wahr- 

hafte Begriinder der ,,Erzahlung“ bei uns ist. So zahle ich einen 

Teil der literarischen Schuld ab, die ich als Schriftsteller ihm gegen- 

uber empfinde, indem ich zugleich meiner verehrungsvollen Liebe 

wiederholt Ausdruck gebe.“ 

Mai 1329 [beg. 14. Mai 1913]. 

Die Antwort Chalid Zijas (S. 8—10) lautet (Auszug): 

»Ware Ihnen bekannt, wie ausgedehnte Verzweiflungs- und Er- 

schopfungsperioden der Mann, dem Sie Ihr Werk gewidmet haben, 

in seinem literarischen Leben durchgemacht hat, so wiirden Sie das 

Gefiihl des Trostes und der Freude ermessen konnen, das diese Ihre 

Liebenswiirdigkeit hervorgerufen hat. Ich denke nicht, daB das, 

was Sie von mir erwarten, nur Ausdruck des Ihnen geschuldeten 

Dankes ist; gabe auch das Amt des Aalteren Bruders, das Alter und 

Erfahrung mir verliehen, mir nicht das Recht und Privileg, das von 

mir Gedachte Ihnen in der Form einer nackten Wahrheit aus- 

zusprechen, so wirde mich doch mein Gewissen antreiben, als Er- 

widerung Ihrer Liebenswirdigkeit eine offene Sprache gegen Sie 

za fuhren. 

Was in Ihrem Werke zunachst die Aufmerksamkeit erregt, ist 

Thr Stil. Bei dem kunstyollen Eifer, der Ihre Darstellung be- 

herrscht, verlieren Sie nicht die grazidse Leichtigkeit, die der Ein- 

fachheit eignet, und Sie besitzen eine vornehme Ausdrucksweise, die 

Zeugnis davon ablegt, dai Ihre ganze Art sich immer in einem ge- 

falligen Gleichmafi bewegen wird. Eines habe ich bemerkt, das 

ich, wenn es nicht einen grofien Wert als Kraftquelle ftir Sie be- 

safe, aus Riicksicht auf mein und meiner Zeitgenossen Ehrgefthl 

mit Stillschweigen iibergehen wiirde: wir waren weit davon entfernt, 

in den Anfangszeiten unsres literarischen Lebens in dem Mafie wie 

Sie unsre Sprache zu meistern; tatsachlich war damals diese Sprache 

weit davon entfernt, sich vollkommen zu beherrschen. Ihnen ist 

es gelungen, das lange Suchen nach der literarischen Sprache, die 

_unsrem, der Gegenwart angehoérendem Empfindungsleben entspricht, 

mit einem Schritte abzumachen. Ferner, Sie besitzen eine Be- 

fahigung zum Erzahler, die starker entwickelt ist, als man von 

Ihrem Alter erwarten sollte. 

Um meine besondere Betrachtung tiber die Grundlagen Ihres 

Werkes zusammenzufassen, méchte ich darauf hinweisen, daB die 

ersten Manifestationen unsres literarischen Lebens die sind, die 
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unsrer empfindenden Personlichkeit am nachsten sind. In diese 

tragen wir am meisten von unserem Selbst hinein. Das kommt 

aber nur selten vor, es ist eine Vision, die meistens von dem Ein- 

treten einer leidenschaftlichen Phantasie erwartet wird. Mir scheint 

das Bemithen, diese zarten und feinen Dinge, den feinen, aus Poesie 

und Illusion zusammengesetzten Schmuck dieser Blumen, die mit 

unsrer Jugend grofigezogen sind, durch den Filter einer unbarm- 

herzigen Kritik gehen zu lassen, gleicht dem Zerbrechen und Zer- 

malmen eines Stiickes Glas, um seine mannigfaltigen Spiegelungen, 

seine kleinen, feinen Sonnen zu begreifen. Ich gestehe, daf ich be- 

sorgt war, ich konnte mich in den von Ihnen berithrten Fragen 

des sozialen Lebens in manchen Punkten von Ihnen trennen missen. 

Sie treten durch die eine Tiir des Lebens ein, ich gehe zu einer 

andern hinaus. Zwischen uns besteht eine durch viele Jahre er- 

probte Freundschaft. Ich sah mit grofem Erstaunen, dai wir 

auch in der Weisheit des Lebens, die man nach zahlreichen traurigen 

Lebenserfahrungen erwerben muh, trotz des Altersunterschiedes 

tibereinstimmen. Ist es ein besonderes Talent bei Ihnen, dai Sie 

in der Bliite der Mannheit stehend und darum jung, zugleich alt 

sind? Sie stellen auf einem Gebiete der Formen der Familie, das 

bei uns die grote Wichtigkeit hat, Untersuchungen an. Gestattete 

es mir der Umfang der Antwort, die ohnehin schon zu lang ge- 

worden ist, so wiirde ich meine Betrachtungen hinsichtlich dieser 

wichtigen Fragen des sozialen Lebens, im besonderen meine Theorien 

iiber eine als eine gefahrliche Wunde bestandig wachsende Gefahr fur 

unser Leben darlegen. Aber ware es noch notig? Der wesentliche 

Inhalt dessen, was ich zu sagen hatte, 1aBt sich aus dem Geiste 

Ihres Werkes herausdestillieren. Die Zeilen, die Ihre Widmung 

mir in die Feder gegeben, kann ich in zwei Worten zusammen- 

fassen: tiefsten Dank fir Ihre Liebenswiirdigkeit und ein lebhaftes 

Geftihl der Wertschatzung fur Ihre erlesene Kunst.“ 

Der Wert dieses Briefwechsels wird sich aus der Analyse des Romans 

ergeben. Diese, trotz der Beschrankung auf die Hauptsachen immer 

noch allzu reichlich scheinende Inhaltsangabe mute vorgenommen 

werden, um das Urteil tiber dieses Literaturerzeugnis zu begrunden 

und zu zeigen, welche Gefahren die Tirkische Modernste bedrohen. 

s 2 
& 

Naschid, -Kolagassy in der tiirkischen Armee, und Behire, 

Tochter des wohlhabenden Nusret Bej, sind verlobt. Behire ist 
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dem stattlichen, hochbegabten und liebenswerten Manne von 

Herzen zugetan. Es kommt eines Tages zu einem peinlichen Auftritt. 

Naschid erzahlt, wie er von dem Polizeiminister einen beleidigenden 

Verweis erhalten habe, weil er sich bei einer Abendunterhaltung 

in unangemessener Kleidung gezeigt habe; er halte ein solches 

Leben nicht langer aus: er wolle dieser Luft mit Bazillen von 

Niedrigkeit und Spionage entfliehen, er wolle nach der ,,Lichtstadt“ 

eilen, um zu leben. Behire ist unglicklich: sie hat genigend 

Menschen- und Weltkenntnis, um Unheil zu ahnen, und sie weist 

die faden Redereien ab als Versuche, ein Kind zu _tauschen. 

Naschid fahrt aber zunachst nach Batum zum Besuche seines 

Onkels Osman Bej; er nimmt alsbald lebhaft teil an den lokalen 

Vergniigungen, so an dem Ball in einem Dorfe bei der Stadt, wo 

Sich einige Familien zur Sommerfrische aufhalten. Es ist eine 

Augustnacht. Naschid fordert die Russin Militscha Nelidowna 

zam Tanze auf. Das kokette Weib treibt ihr Spiel mit Naschid, 

der ihr vollig verfallt. Sie wird schuld, daB Naschid die Reise 

nach Paris hinausschiebt. In Gesprachen mit Mercier, dem 

Dragoman des franzdsischen Konsulats, wird das russische Weib 

geschildert mit dem Kontrast ihres derben Knochenbaues und dem 

Ausdruck der Gedriicktheit, Unterwiirfigkeit in Blicken und Haltung; 

auch die Familienverhdltnisse Militschas werden dargelegt; aber 

weder all das noch das Bild Behires, das zuweilen in Naschids 

Seele wieder heraufzieht, koénnen ihn von Militscha abbringen. 

Das Spiel, das die Russin mit Naschid treibt, erreicht seinen 

Hohepunkt auf einem Ausfluge: als sie in einem Walde sind, be- 

ginnt der Erregte ihr die Kleider vom Leibe zu reifen, um sie in 

ihrer herrlichen Nacktheit bewundern zu kénnen; Militscha wehrt 

Sich: ,ich schreie“. Naschid kommt zur Besinnung und stammelt 

Entschuldigungen; damit ist der Liebestraum erloschen, und beide 

sehen jetzt mit Ernst der Zukunft entgegen (S. tooff., die unschone 

Szene ist nicht einmal gut erzahlt). Spater haben der Tiirke und 

die Russin eine lange Unterredung, in der Naschid jeden Augen- 

blick ,nervos“ wird (das ist ein Lieblingswort des Verfassers; doch 

wechselt er stilvoll ab zwischen ‘asabt und sinirli); schlieBlich willigt 

die Russin in eine 6ffentliche Verlobung. Naschid beeilt sich, 

dem Onkel Osman Mitteilung zu machen, da’ er Militscha heiraten 

wolle. In diesem Gespradche zeigt Naschid gedanklich und sprach- 

lich eine rihrende Kindlichkeit: der Verfasser laBt ihn ,, Weisheiten“ 

uber die Liebe und ihren Zwang reden, es kommen aber nur 
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Banalitaten heraus, wahrend der alte Osman recht verniinftig ist; 

natirlich fruchten alle Ermahnungen nichts. Vollige Direktions- 

losigkeit zeigt Naschid bei dem Feste, das die Russen am Jahres- 

tage der Annexion Batums feiern. Osman Bej findet die Teil- 

nahme des ttrkischen Offiziers ungehorig, aber Militscha hat 

befohlen. Gelegentlich kommen Naschid Zweifel: neben den 

Warnungen Osmans hort er die Vorwiirfe des Vaters.. An jenem 

Abend steht er Qualen aus: das Tanzen Militschas mit andern 

macht ihn furchterlich eifersuchtig; sie beruhigt ihn mit geschicktem 

Wort. Die Freude der Russen weckt in ihm patriotische Be- 

klemmungen: das Historische wacht auf, und er halt in Gedanken ~ 

patriotische Reden. Er folgt schlieflich der Aufforderung des 

Bruders Militschas, in den russischen Offiziersklub zu kommen, wo 

sich bereits Mutter und Schwester befinden. Als er dort mit ~ 

Militscha sich erneut tuber Liebe, Zweifel und Eifersucht ausspricht, 

tritt der Offizier Potemkin hinzu, und es kommt zwischen ihm 

und Naschid zu einem heftigen Wortwechsel; Potemkin bleibt 

kuhl und spottisch, der zankische Naschid wird immer wilder. 

Endlich trennt Militscha die Erregten; zum Danke sagt ihr Naschid 

bei der Trennung ein hafliches hohnisches Wort: ,Du hast pa- 

triotische und liebenswiirdige Freunde, ich gratuliere.“ In den 

Katzenjammer Naschids tiber die Geschichte fallt ein Brief Behires: 

ihr Vater habe sie mit dem Sohne eines Paschas verheiraten 

wollen und bei ihrer Weigerung ihr Naschids Absichten auf die 

Russin enthullt; sie konne das nicht glauben; im ubrigen phantasiert 

sie tiber alle moglichen Fragen (der Brief ist nicht weniger als 

11 Seiten lang). Die Frage der verlassenen Behire tritt nun mit 

aller Scharfe an Naschid heran: der Konflikt zerreift ihn; die 

Stimme der Vernunft und des Gewissens siegt. Er fahrt zu Mutter 

Nelidowna. Militscha selbst erscheint, die Mutter entschuldigend; 

naiv erzahlt Naschid von Onkel, Vater und Behire. Militscha 

ist die Beleidigte; weinend lehnt sie den Kopf an Naschids 

Schulter, dann umschlingt sie ihn, bedeckt ihn mit gierigen Kussen. 

Naschid hat Angst um seine Krawatte, erwidert aber die Lieb- 

kosungen. Nun racht sich Militscha: ,Mach’ dich schleunigst fort, 

aber vergif mich nicht!“ Der herausgeworfene Naschid wird 

vernunftig und reist ab: er will sich zunachst in der trostenden 

Umwelt von Paris oder London wiederherstellen und dann zu seiner 

Behire zuriickkehren. Mit diesen Gedanken spaziert er auf dem Deck. 

Da ertont die Tischglocke: eine Gelegenheit, die Erzahlung mit 
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einer lustigen Wendung, im Sinne etwa der ,romantischen Ironie“ 

zu Ende und dem Helden wie dem Leser wohltuende Befreiung 

mu bringen. Aber in unermiidlichem Strahl wird weiter geschwatzt. 

Man erfadhrt nicht, was aus Naschid geworden ist; man nimmt 

an, daf der unreife Bursche sehr bald genau die gleichen Dumm- 

heiten machen wird. Ohne Bedauern nehmen wir Abschied von 

dem verliebten Schlingel, der ein Exemplar des von Rieder (,,Fur 

die Tirkei“ I, 300f.) gezeichneten tirkischen Neurasthenikers ist. 

Eines der besten Stiicke ist die Madchengesellschaft bei Behire 

(S. 110—127): ist das Durcheinanderreden der sechs jungen Dinger 

auch nicht hoherer Ordnung, so gibt es doch ein gutes Bild von 

den Noten der ttirkischen Madchenwelt: natiirlich fehlt es auch 

nicht an der Schimpferei auf die Europaer (S. 124). 

Wie steht es um die Tendenz des Romans und ihre Durch- 

fihrung? Nach des Verfassers eigner Angabe wollte er politisch 

sein, d.h. die Wunde des Russenschmerzes bei den Osmanen offen 

halten, wie franzosische Romanciers den Geist der Rache fiir 1870 

lebendig zu erhalten suchten (vgl. S. 37). Es ist unverstandlich, 

wie der Verfasser glauben kann, dieser Sache mit seinem Buche 

einen Dienst geleistet zu haben. Sein Held, der tiirkische Offizier 

tut alles, um den Leser zu uberzeugen, die Lektion, die die Turkei 

von Rufland erhalten, sei verdient gewesen; denn sein Verhalten 

ist so unpatriotisch und so taktlos wie moglich: wie kann der 

tiirkische Offizier einem Feste beiwohnen zu Ehren eines tiirkischen 

Gebietsverlustes! Nun, er tut es einem Weibe zuliebe und ist in 

Zivil. Aus diesem Versteck durfte er aber nicht heraustreten; 

unklug 148t er sich durch die Auferung eines russischen Offiziers 

zur Entgegnung hinreifen: der Wortwechsel endet mit vollkommener 

Niederlage des Tiirken, der in seinem Arger schlieBlich die An- 

gebetete schwer beleidigt. Das ganze Gebaren ist typisch: hoch- 

fahrend und kopflos. Nicht einmal Spuren des Interesses fiir die 

grofen Probleme des Lebens finden sich bei dem Helden. Chalid 

Zija scheint die schiefe Stellung seines Bewunderers empfunden 

zu haben; er ruhrt nicht an den tirkisch-russischen Gegensatz 

mit seiner angeblichen deutsch-franzosischen Parallele; dagegen 

redet er ausfuhrlich von dem Motiv des Romans, das der Verfasser 

selbst nicht erwahnt: Probleme des sozialen Lebens. Es ist nicht 

klar, was er damit meint. Ich kann in dem ganzen Buche keins 

entdecken. Die Vernarrtheit eines Offiziers in ein Weib aus einem 

feindlichen Volke, wie sie hier dargestellt ist, ist kein Stiiek des 

- 
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gewaltigen Problems des nationalen Empfindens im Kampfe mit 

dem Triebleben, weil die Bedingungen zu einem solchen Konflikte 

(Alleinstehen, besondere Reize physischer und geistiger Art u. dg1) 

nicht vorliegen; man kénnte von einem Problem hochstens in dem 

Sinne sprechen: wie tiberwindet ein unreifer, direktionsloser Mensch 

die Gefahren, die ihm im fremden Lande aus den Fallstricken 

eines Weibes erwachsen? Aber zu der Losung ist hier nicht ein- 

mal der Versuch gemacht, das Problem selbst ist nicht einmal erfaft. 

Die Komplimente Chalid Zijas wegen der sozialen Probleme 

sind leere Reden: empfand er die Durftigkeit des Inhalts, so durfte 

er nicht Lob aussprechen; empfand er sie nicht, so zeigt er eine 

bedauernswerte Kritiklosigkeit. Nebenbei: Izzet Melih bekennt 

sich zu der fikit hikqet ,Gedankenerzahlung“ (Erzahlung mit ge- 

danklichem Hintergrunde) und halt sein Buch fir eine ,,Probe des 

seit dem grofien Balzac immer mehr eingeburgerten Stils“; hier 

liegt offenbar eine falsche Auffassung vor: Balzac hat ausschliefilich 

die Sitten seiner Zeit und seines Landes geschildert, ist daneben 

tief in die Herzen der Menschen eingedrungen und vereinigte das 

Beobachtete zu einem lebendigen wahren Bilde. Wo Izzet Melih 

das Leben schildert, da sind seine Personen flach, da ist Pose, 

aber keine Natur, weil er selbst Poseur ist und nicht stark natiirlich 

empfindet. Ob Izzet Melih sich an eine Erzahlung Balzacs naher. 

anschlieit oder tiberhaupt an ein franzosisches Vorbild, wird sich 

kaum feststellen lassen; sein Buch ist der in seiner Seichtigkeit 

unpersonliche Romane ohne Note, der sich in allen Literaturen 

findet, am meisten vielleicht bei den Franzosen, und der sorgfaltig 

um alle tieferen Probleme des Lebens herumgeht. In der tiirkischen 

Moderne ist im allgemeinen der Zug zur Erzahlung hoherer Ordnung 

yorhanden (neben der reinen Unterhaltung niederer Gattung, deren 

Hauptvertreter Ahmed Midhat ist), und der Milli-Roman zeitigte 

eine ganze Anzahl vortrefflicher Schilderungen; in Hinsicht der 

Lebendigkeit und des Plastischen stelle ich sehr hoch Chalid Zijas 

mawy wesyah. Mehmed Reuf wird in der Vita des Meisters Recht 

haben mit seinem ,,Chalid Zija ist der Vater der heutigen Prosa“, 

mit der Beschrankung: soweit es sich um die Kunst der Darstellung, 

nicht um das sprachliche Mittel der Darstellung handelt (vgl. das I 

155f. Ausgefiihrte); aber auch fiir das Kiinstleriche stimmt diese 

Bewertung heute nicht mehr ganz: selbstandige und begabte 

Kopfe wie Aka Gindiiz sind von Chalid Zija unabhangig und 

leisten Besseres als er. Hoch tiber den Banalitaten Izzet Melihs 
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steht die kraftige Darstellung und oe. bei Aka Giindiiz (Nr. 25) 

in seinen besten Stticken. 

Wenn Izzet Melih die Eigentiimlichkeit Balzacs als ,Stil“ (¢arz) 

bezeichnet, so ist das, was Chalid Zija mit Izzet Melihs ,, Stil“ meint, 

etwas anders: es ist der sprachliche Ausdruck; auch hier begegnet 

dem beriihmten Meister der Moderne eine Unstimmigkeit, die sich 

nur erklaren 1a{t aus einer etwas untberlegten Neigung, dem Be- 

wunderer Angenehmes zu sagen; er schreibt namlich dem Stile 

(uslub oder tarzi ifade, beide Ausdriicke nebeneinander in gleichem 

Sinne S. 8, 18. 19) Izzet Melihs Wundereigenschaften zu und lobt 

ihn in hohen Tonen (vel. S. 38). Dem kann ich nicht beistimmen. 

Die Sprache ist nicht ungeschickt, erhebt sich aber nicht Uber das, 

was in solchen Ergiissen gewohnlich zu finden ist. Der arabisch- 

persische Beisatz ist reichlich stark, und man fuhlt, dai der Ver- 

fasser kein Verstandnis hat ftir das alleemeine moderne Bestreben, 

einfach und dadurch ausdrucksvoller zu erzahlen. Hier wandelt er 

in den Spuren des Meisters. Wenn ich S. 65 sagte: ,man mu 

es als ein Gltick betrachten, daB Chalid Zija nicht Schule gemacht 

hat, und daB sein Stil von der jungen Generation durchaus abgelehnt 

wird“, so halte ich diese Darstellung aufrecht. Izzet Melih ist eine 

Ausnahme. Seine Ausdrucksweise ist vielleicht nicht ganz so alt- 

modisch-schwerfallig wie die seines Meisters, aber sie arbeitet mit 

den alten Mitteln, unter denen die schabige Eleganz arabisch-persisch- 

tiirkischen Mischmasches obenansteht. Daneben finde ich bei ihm 

eine Ungezogenheit, die eine schwere Bedrohung der osmanischen 

Literatur darstelit, da sie bei der Abstempelung durch einen be- 

rihmten Namen und der Urteilslosigkeit des osmanischen Publikums 

leicht Schule machen kann: die Verhunzung der schonen turkischen 

Sprache durch Franzoseleien, die geradezu antittrkisch sind. Die 

Einfihrung des franzosischen c’est ... que ist leider so verbreitet, 

daB Izzet Melih kein besonderer Vorwurf daraus gemacht werden 

kann (halt sich doch selbst Halide Edib, die sonst ein feines 

Geftthl in sprachlichen Dingen besitzt, von dieser Pest nicht frei; 

vgl. mein ,Die Verhunzung des Tiirkischen“ in NOI Nr. 11—12 

S. 534f.). Ich meine vielmehr Wendungen wie: so’ug gunlylyq aus 

franzosisch sangfroid (163. 166 u. 6,), bir birimizden 0 qadar derin bir 

udurumla airylyjoruz (172) ,wir sind voneinander durch eine so tiefe 

Kduft getrennt“, zawdhir: qurtarmag (4183) ,,sauver les dehors“; fiir 

untiirkisch halte ich auch den Gebrauch des ... rag — Gerundiums 

fiir franzOsisch comme, das sich aus den meist handwerksmafig her- 
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gestellten Ubersetzungen franzdsischer Romane in die bessere 

Literatur eingeschmuggelt hat; hier besonderes beliebt . . . rag teleqqi 

etmek ,auffassen als —“; ein unverdorbener Turke wirde das kaum 

verstehen; auch telegg: ist nicht zu billigen: haufig tun sich die 

Tirken etwas darauf zugute, dafi sie arabisches Sprachgut ver- 

gewaltigen, und dafi sogar zuweilen das Versttiimmelte von den 

Arabern selbst wieder aufgenommen wird; dieses Verfahren ist 

unintelligent und unfair. Gewif, auch die Sprache ist ein Organismus, 

der dem Wandel unterliegt; sie soll sich in Freiheit weiterbilden, 

soll Angliederungen aus fremden Kreisen vornehmen. Es soll aber 

auf eine Art geschehen, da ihr Geist nicht verletzt wird, dah 

nicht Bildungen entstehen, die von jedem echt tirkisch denkenden 

und seine Sprache kennenden Osmanly als Unstimmigkeiten, Schief- 

heiten empfunden werden. Man ist von der faden Nachahmung 

des Persischen abgekommen, so wird man auch diese’ Krankheit 

iiberwinden. Das beste Mittel wird auch hier sein die ernste Be- 

schaftigung mit den den Osmanen fast ganz unbekannten Tiirk- 

sprachen, deren Schatze zu heben eine der wichtigsten Aufgaben 

der an der Spitze der Tiirkvolker marschierenden Osmanen ist. 

17. Selaheddin Enis [selaheddin enis] 

,aus der Familie Ata Bey, einer der vornehmsten Familien Georgiens, 

geboren 1308 [beg. 4. 3. 1892], Sohn des Gendarmerieobersten 

Enis Bey; einer der besten Novellisten der neuen Generation; er 

wirft die schmutzigsten, aber zugleich wahrsten Szenen, die 

packendsten Momente der menschlichen Leiden und Freuden mit 

treffsicherer Analyse auf das Papier; als gluhender Verehrer der 

Naturalisten und besonders Zolas beschaftigte er sich mit Fragen, 

die die heutige Moral sich noch nicht gefallen laBt; das wenige, 

was von ihm publiziert ist, 1af{t seine Personlichkeit nicht gehorig 

erkennen; seine andern Werke, und das sind die wichtigeren, 

konnten mit Ricksicht auf den Zustand der Gesellschaft noch nicht 

veroffentlicht werden. Selaheddin ist tiberzeugt, daf die Literatur 

eine Schwester der Wissenschaft ist, und dafi jeder Romanschreiber 

einige Kenntnisse in Psychologie, Anatomie, den allgemeinen 

Krankheiten, Embryologie zum wenigsten in ihren allgemeinen — 

Grundlagen haben miisse; er beobachtet scharf und erzahlt dann 

tief und, soweit es modglich ist, unpersonlich; man begegnet ihm 

‘vor den Hausern der Bettler, in den leichenduftenden Korridoren 
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der Anatomie, zuweilen an den Tutren der Moschee, in den 

Quartieren der unteren Klassen; zugleich ist er Maler: in zwei 

Zeilen schildert er die staubige Stille verfallener Quartiere, die 

nachdenklichen Storche, wie sie gegen Abend sich auf der Moschee 

niederlassen und mit ihren Schnabeln auf das Dach der griinen 

bemoosten Kuppel lospicken, oder eine traurige Herbstnacht in 

einem Dorfe Anatoliens. Eine Spezialitat Selaheddins ist ein 

geistiger Hang zu Dingen, die unsauber sind — ein hochst seltsames 

Verhaltnis; fiir ihn entstehen Tugenden und Laster, Reinheit und 

Schmutz aus einer gemeinsamen Quelle; sie sind dieselben Dinge, 

die sich nur durch die Auffassung unterscheiden; deshalb nimmt 

er nicht Anstand, ein Hundeaas, eine Menschenleiche, alles an 

einem Bettler bis zum intimsten Kleidungssttick zu betrachten und 

zu beschreiben; so sucht er denn auch seine meisten Gegenstande 

in den schmutzigsten und ekelhaftesten Momenten; den ethischen 

Normen und Auffassungen gegeniber ist Selaheddin ein wenig 

gar zu unbekimmert; das ist auch eine der Ursachen, dafi seine 

Bucher noch nicht gedruckt sind; er ist noch sehr jung, und die 

Zukunft hofft viel von ihm.“ Diese liebevoll ausgefuihrte Biographie 

NSM S. 211 ist von Schehabeddin Sulaiman [siehe Nr. 11], dessen 

Urteil hier ein besonderes Gewicht hat, da er nicht den wilden 

Neuerern, sondern den Konservativen zugezahlt wird. Nicht ohne 

Interesse ist, daB Selaheddin Enis aus der volkischen Gesellung 

durch die Wahl seiner Stoffe und ihre riicksichtslose Behandlung 

insofern herausfallt, als die Georgier, wie mir versichert wird, auf 

moralische Sauberkeit, auch in der literarischen Gebarung, den 

grofiten Wert legen. — Bild NSM S. 211. — Die Probe S. 213 

bis 218 bir gadynyn son mektubu-,Der letzte Brief eines Weibes“, ist 

das der Gesellschaft ins Gesicht geschleuderte accuse einer Dirne, 

zu derem Bilde offensichtlich Zolas Nana Modell gestanden hat. 

Das Dirnentum ist auch~-sonst ein beliebter Stoff, vgl. die alles 

Glick zerstorende Schthret in Hiisein Rahmis tesadif, meine Briefe 

S. 214f. und die verriickte Bedi‘a in Ahmed Rasims belki ben 

aldanyorum, ebenda 2109. 

18. Jaschar Nezihe Hanum [jaiar neczthe], 

»geboren im Januar 1297 [beg. 14. 1. 1882] in einem verfallenen 

Hause des Barutchane Jokuschu bei Schehir Emini; sechsjahrig 

verlor sie ihre Mutter an Schwindsucht; der Vater, ein roher 

Urkunden und Untersuchungen. 3. 6 

i) 
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Trunkenbold, erhielt gerade damals eine karglich besoldete Stelle 

an der Stadtwage; die kleine Nezihe trieb sich mit den Jungen 

auf der Strafie herum; eines Tages erwachte in ihr eine Lernlust, 

die bestandig zunahm; der Vater hatte nur Ohrfeigen fur solche 

Gedanken; schlieflich ging sie heimlich zur nahen Schule Kapu 

Agasy Ibrahim Aga, kiiite dem Lehrer die Hand und sprach: 

»Herr Lehrer! ich bin eine Waise, geben Sie mir Unterricht!“ Der 

Vater jagte sie dafiir aus dem Hause, und das arme Kind kroch 

fir ein paar Nachte bei den Nachbarn unter; ein Jahr lernte sie 

in der Elementarschule; sechzehn Jahre gingen hin auf einem 

Strohlager im Hause des. Vaters; 1314 heiratete sie; nach kurzem 

Gliicke erlebte sie viel Trauriges; von zwei Mannern wurde sie 

schwer gekrankt. Zum Dichten kam sie durch eine Laune; 1312 

[1896] sah sie in Ahmed Rasims Zeitung ma‘lumat unter dem Namen 

Laila Feride das Gedicht ,.Niemand fand ein Mittel fiir diese Wunde“, 

sie wollte ebenso dichten wie Laila Feride; aber ihre Gedichte ent- 

standen nicht blof aus solcher Laune, noch mehr trieb sie zum Dichten 

ihr Leben an, das durch die Holle gegangen war; zuerst schrieb sie 

unter dem Namen Mazlume [mazliime]| das Gedicht nieder, das mit dem 

Vers beginnt: ,,Von Liebe verbrannt stoBe ich jeden Augenblick 

Schmerzensschreie aus“; dann brachte sie in ma‘lima@t ein zweites 

Gedicht unter dem Pseudonym Mahmure [mahmure] und ein drittes 

unter dem Namen Mahdschure [mahgiire]; als sie sah, daB diese 

Gedichte von der Kritik nicht angegriffen wurden, schrieb sie mit 

grober Kihnheit weitere Gedichte, und zwar in groBer Menge; sie 

ist jedenfalls unter allen Frauen die, die die meisten Gedichte 

herausgebracht hat; ihr Gegenstand ist ihr eigenes Leben, ihr 

Unglick, ihre Schicksalsschlage; die Gedichte sind mit grofer 

Innigkeit geschrieben; ein Gedicht aus 1317 [1901], gedruckt in 

der Zeitschrift taragqi, teilen wir hier mit: das gibt eine gute Vor- 

stellung, wie unsere verehrte Dichterin vor zwolf Jahren gedichtet 

hat. [Das mitgeteilte Gedicht heifit: techattur et ,Denke dran!“ (im 

kleinen Sami fehlt das Wort; der grobe hat es mit der Bemerkung 

yim Arabischen hat das Wort ganz andere Bedeutungen, deshalb 

ist es ein Fehler“, namlich die Anwendung fur ,sich erinnern“); ich 

teile von den sechs Vierzeilern [in hezeg mit Gemeinreim fur V. 4 

und mit Sonderreim fiir V. 1. 2. 3] Strophe 1 und 6 mit: ,Nicht 

vergafi ich jenen letzten Treuakt, jene Nacht der Vereinigung / 

Nicht vergaB ich jene Augenblicke, jenen Freudentag / Nicht ver- 

gif auch du, mein Geliebter, jenes stiBe, siife Beisammensein / Jene 
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meine heimliche, heimliche Zwiesprach mit dir — denke dran! — 

Strophe 6: Wenn du an jenem Orte auf ein anderes Madchen 

wartest / Dann denke an das Grab einer Ungliicklichen, das dort 

ist / An die durch Siechtum hingeraffte Freundin, die in jenem 

Grabe liegt / Blick’ auf den Grabhiigel — an meinen Schatten, 

denke dran!“; schon Paul Horn bemerkte die Vorliebe der 

turkischen Autoren ftir die Erwahnung des Friedhofs, Tiirk. 

Moderne, S. 31, vgl. Briefe S. 215.] Von Jaschar Nezihes Gedichten 

ist ein Teil in der ,,Zeitung ftir Frauen“, in ,Sabah“ in ,Qadyn‘ 

in ,,Taraqqi“, in ,Qadynlar diinjasy“ und in einer Anzahl anderer 

Zeitschriften erschienen; aufer diesen ist in letzter Zeit eine Gedicht- 

sammlung von ihr unter dem Titel: bir deste menekse ,,EKin Veilchen- 

_ strau8“ erschienen (nach der anonymen Vita NSM S. 220—222). 

— Bild: NSM 8S. 2109. Probe NSM S. 222f.: rahi maWet ,Der 

Weg des Lebens“ [miigtett] ist in dem bekannten Klagestil. Ist 

auch die Dichterin eine Tochter des Volkes, die nicht wie die 

andern weiblichen Groen der Literatur schon in der Kindheit mit 

»Bildune“ genahrt wurde, so sind doch leider ihre Schopfungen 

nicht als volkstumlich anzusehen: sie arbeitet mit dem schwerfalligen 

arabisch-persischen Apparat; sie tut es aber,so geschickt, und es 

ist in ihren Gedichten so viel Individuelles, dai ich sie hoher 

stellen méchte als manchen von den yberuhmten“ Dichtern. 

19. Mehmed Reuf [mohammed réuf], 

»ygeboren 12. August 1291 [25. August 1875] in Stambul; sein Vater 

war ein aus Kutahja zum Heere gekommener und in Stambul ge- 

_ bliebener Tiirke, seine Mutter war Tscherkessin. Die Hand zum 

_ Schreiben regte sich ihm, als er zehn Jahr alt war; mit seinem Vater 

2 ging er in die Theater und las Biicher; da fing er an, Theater- 

stucke zu schreiben, dann warf er sich auf die Romane und schrieb, 

12 Jahre alt, seinen ersten Roman ,Schurkerei oder die Seerduber 

der Gascogne“, eine Schauer- und Kriminalgeschichte. In der 

Marineschule trieb er das schon in der Militarmittelschule ge- 

lernte Franzésisch weiter und lernte das obligatorische Englisch 

dazu; nun studierte er Georges Ohnet, Octave Feuillet, Daudet, 

Zola, Flaubert und andere Franzosen mit Begeisterung und 

begann sie nachzuahmen, wie in seiner Erzahlung ganfeza ,,Die 

_ Reizende“. Als Chalid Zija Bejs mniimide erschien, war Reuf 

16 Jahre alt; er war bezaubert; unter den Klassenkameraden 
; o 
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war ein Smyrniot, der in Smyrna Schiller Chalid Zijas gewesen 

war; der besa ein vollstandiges Exemplar der Zeitung chidmet, 

darin fand nun Reuf alle Werke Chalid Zijas als Feuilleton: bumidi, 

hahat, bir dliiniin defteri, ferdt westirekasi und eine Anzahl Artikel; 

in seiner Begeisterung richtete er an Chalid Zija ein verehrungs- 

volles Schreiben mit Darlegung seiner Lage; so kam es zu einer 

Korrespondenz zwischen ihnen; Reuf schickte dem Meister die 

langere Erzahlung diisnuis ,Gefallen“, die in die Zeitung chidmet 

aufgenommen wurde; das ist das erste gedruckte Werk Reufs. 

In Stambul kamen damals Zeitschriften wie resimli gazete und mekteb 

heraus; darin erschienen drei oder vier Erzahlungen von Re’uf; 

4312 [1896] wurde auf Empfehlung Chalid Zijas sein Roman 

gharam sebab ,Jugendliebe“ im Feuilleton des Ikdam gedruckt, 

aber, weil gerade damals der armenische Vorfall die Gemiter er- 

regte, gar nicht beachtet. Mit Husain Dschahid und Dschawid, 

die mit einigen Genossen die Zeitschrift mekteb1 herauszugeben 

begonnen hatten, machte sich Re’uf persdnlich bekannt gelegent- 

lich eines Preisausschreibens der Zeitschrift; als Dschawid und 

Husain Dschahid mit dem Leiter der Zeitschrift brachen und sich 

zuriuckzogen, trat sie unter die Aufsicht Dschenab Schehabeddins, 

und als dieser ein Amt im Hidschaz tibernahm, wurde mekteb von 

Mehmed Re’uf redigiert. Zur gleichen Zeit hatte in Serweti Funun 

die Neue Literatur durch das Zusammenarbeiten von Fikret, Dschenab 

und Chalid Zija Gestalt gewonnen; Chalid Zija veranlafite den Ein- 

tritt Re’ufs in Serweti Funun; bis zur Unterdriickung von Serweti 

Funun 1317 [1401] wegen eines von Husain Dschahid tbersetzten, 

nach Auffassung der Regierung schadliche Gedanken enthaltenden 

Artikels machte sich Re uf durch zahlreiche literarische Arbeiten 

wie Gedichte in Prosa, Erzahlungen, Romane, literarische For- 

schungen, Kritiken bekannt: er gab den als Feuilleton in Serweti 

Funun erschienenen Roman eilul ,September“ und einen Band 

siyjah ingiler Schwarze Perlen“ mit Erzahlungen und Prosagedichten 

heraus. Serweti Funun durfte zwar nach nur 15 Tagen wieder 

1 Die Zeitschrift mekteb spielt in der literarischen Entwicklung eine Rolle. Die Dar- 

stellung hier, da8f sie von Husain Dschahid gegriindet wurde, erganzt die Angaben 

S. 13, 7; sicher ist, da8 Dschenab Schehabeddin die Leitung nach den Begriindern 

iibernahm, sicher auch, da8 an seine Stelle Mehmed Re’uf trat; mit dessen Abfall zur 

Serweti-Funun-Gruppe war das Schicksal von .mekteb hesiegelt. In diesem ganzen 

Treiben zeigt sich eine Unruhe, ein immerwa&hrendes Modemachenwollen, das der 

Literatur nicht giinstig war. Bei diesem Haschen nach Sensationen kam niemand zum 

ernsten Arbeiten. 
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erscheinen, aber die Literatur und die Tatigkeit der alten Redakteure 

waren ganzlich verboten, und so muften Re’uf und seine Genossen 

bis zur Freiheitserklarung schweigen; nach dieser kam es nicht so 

bald zur Aufnahme der alten Tatigkeit; schlieBlich lief Re’uf einige 

altere kleine Erzahlungen, thtizar ,,Todeskampf“, ‘asigqane ,,Verliebt“, 

son emel ,Letzte Hoffnung“, sowie den als Feuilleton in Serweti 

Funun gedruckten Roman ferdaji garam ,Der Tag nach der Liebe“ 

in Buchform drucken; ebenso die neuverfafiten Romane geng qyzt 

galby ,,.Das Herz des jungen Madchens“, menekse ,,Das Veilchen“ und 

die Theaterstiicke penge ,Die Faust“, gidal ,Der Kampf, ferdi 

westrekdsi ,Ferdi und Co“ [Bearbeitung von Chalid Zijas Roman, 

siehe S. 30] und tki giwet ,Zwei Machte“; von diesen kam menekie 

unvolstandig heraus, der zweite Teil soll demnachst gedruckt 

werden. Nach der Revolution unternahm Reuf mit einem alten 

Freunde die Herausgabe der Frauenzeitschrift mahasin; er konnte 

aber trotz grofer Miihen die Sache nicht aufrechterhalten; es er- 

schienen nur die 12 Nummern eines Jahres. Gegenwartig arbeitet 

Reuf regelmabig an einigen Zeitungen und Zeitschriften; aufer- 

dem ist er dabei, als erstes ernsthaftes Werk einen grofien Roman 

unter dem Titel kabus ,Der Alp“ zu schreiben (nach der anonymen 

Vita NSM S. 225f.). — Bild NSM S. 224 — Probe in Prosa NSM 

S. 227—236: ,,Die alte, alte Geschichte“; der Erzahler wird von 

einer Dirne in ihr Haus in Pendik (man beachte, dafi die Dirnen- 

geschichten gern in asiatischen Vororten Stambuls spielen) gelockt; 

er lebt herrlich und in Freuden, wird aber, als die zahlenden Be~ 

sucher kommen, eingesperrt; beim zweiten Male bricht er aus, 

schlagt die Verradterin und ihren Kerl zu Boden; wie verrickt 

umherirrend, wird er von der Polizei aufgegriffen und mu das 

Erlebnis mit 15 Jahren Zuchthaus bien (mach franzosischem 

Original ?). 

-Diesen geschickten und fleifigen Erzahler nahm Hachtmann 

in sein ,Zwanzigstes Jahrhundert“ auf (S. 13-16), nicht ohne sich 

deshalb zu entschuldigen (S. 16): ,Re’uf ist von dem neuen Geiste 

wenig berthrt; da er aber einen grofen Namen hat, glaubte ich 

ihn nicht ausschliefen zu dirfen.“ Ich mGchte eher meinen, er 

gehort in eine solche Reihe, weil er an der ,Schulen“-Entwicklung 

mitgewirkt hat. Als literarische Potenz steht er kaum viel hdher 

als der Vielschreiber Ahmed Midhat. Vielseitiger als Omer 

Seifuddin und Ja‘kub Kadri, steht er ihnen an Eigenartigkeit 

nach. Er arbeitet mehr handwerksmafig, ohne sich viel um Theorie 



86 Hartmann, 

zu kimmern; wahrend Omer Seifuddin ein feiner Kenner der 

literarischen Werte ist, und Kadri instinktiv hochwertige Werke 

schafft. > 

20. Ihsan Raif [hsan r@if] Hanum. 

»Es gibt manche auferordentlichen Personen, die sich einer wider- 

wartigen Umgebung gegeniber durchsetzen; ihre nattrlichen Fahig- 

keiten kann nichts ersticken; solcher Art ist Insan Hanum, deren 

Werke ich hier besprechen will; Ihsan Hanum gehort einer Familie 

an, die in unserem Lande sehr bekannt und verehrt ist; sie ist die 

alteste Tochter des verstorbenen Senators und Ministers Raif 

Pascha; als der Pascha Mutesarrif in Beirut war [ich hatte dort 

freundschaftliche Beziehungen zu ihm; er war wohl der bedeutendste 

aller Mutesarrifs, die ich dort erlebte], wurde Ihsan Hanum dort 

geboren; vier Jahre alt kam sie nach Stambul; Raif Pascha selbst 

konnte als Vertrauensmann Midhat Paschas, der dem scharfen 

Blicke Abdul Hamids nicht entgehen konnte, zu jener Zeit nicht 

in Stambul wohnen; durch nichts in seinem politischen und privaten 

Leben gab er den frechen Verleumdern eine Handhabe; so war 

er in keiner Weise politisch verdachtig; trotzdem war er verurteilt, 

auswarts zu leben, und, nachdem er in Beirut, Adana und anderswo 

Mutesarrif gewesen, kam er in dieselben Stadte als Wali und lebte 

bald hier, bald dort; die Sohne der Familie studierten in Europa; 

die Tochter begleiteten den Vater; so konnte Ihsan Hanum in 

keiner Schule langeren Aufenthalt haben; der Vater widmete sich 

selbst ihrem Unterricht, sorgte auch ftir Speziallehrer; bei dem 

Aufenthalt in Nischantaschy genof sie den Unterricht Sadik Paschas, 

in Adana langere Zeit den Danijal Effendis; -ich bin tiberzeugt, dai 

dieses Nichtkleben an einer Schule zur Wahrung der dichterischen 

Personlichkeit Ihsans gedient hat; als der Pascha endgiiltig nach 

Stambul zuriickgekehrt war, erteilte ich in dem Hause Unterricht 

und hatte auch die Ehre, Ihsan Hanum personlich kennen zu lernen; 

bei der ersten Begegnung erkannte ich ihre ' aufierordentliche 

Neigung ftir Literatur und Poesie; schon damals verstand sie aus- 

gezeichnet Franzosisch und sprach es mit Leichtigkeit; hinsichtlich 

der Schonheiten und der Nuancen im Ausdruck bei tirkischen 

und franzosischen Poesien besafi Ihsan einen aufierordentlichen 

Scharfblick und einen sich nie tauschenden Takt; sie besa ein 

Heft, in welches sie die Funken ihres Geistes in Gestalt von Poesien 

Pe ee 
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aufzeichnete; dieses Heft nahmen wir eines Tagas zusammen durch; 

ich hatte nur zu Auferlichkeiten wie Reim, Versmaf und dergleichen 

etwas zu bemerken; die Hauptsache, der Ausdruck war unver- 

gleichlich; keine Spur von Kinstelei, vielmehr eine urspringliche 

Einfachheit, dabei Innigkeit. Auer den Gedichten enthielt das 

Heft auch Lieder, die die Dame selbst komponiert hatte und von 

denen viele in Stambul berithmt geworden sind; ich beschaftigte 

mich damals mit Sachen im “asyq tarzy ,,Aschyk-Stil“1; ich wiinschte 

die Aufmerksamkeit der Dame auf diese alten Sachen zu lenken; 

es gelang mir, und dieser Stil gewann durch die Arbeiten der 

Hanum ein neues Leben und Ansehen. Ein Beispiel, wie lebhaften 

Geistes und leicht produzierend die Hanum war: eines Tages 

sprachen wir von Salome und der Darstellung dieses Weibes bei 

den Malern als ein beriickendes, aber verraterisches, blutiges Weib; 

den nachsten Tag iiberraschte sie mich mit eimem Gedicht, das 

hochst eindrucksvoll war [es folgt eine Probe in Funfzehnsilbern]; 

als ein Beispiel ihrer Lyrik im Aschyk-Stil fthre ich folgendes 

an: [Silbenzahlung: 6 + 5]: ,[m Zauberhain der Liebe — verzehrt 

ich mich / In Glut mit einer Tulpe — da schmiickt’ ich mich / 

Mein armes Herz verbrannte — satt trank ich mich / Von ihren 

roten Lippen — am Liebeswein?.“ Unter ihren im Aschyk-Stil 

geschriebenen Gedichten sind sehr schone Proben der Gattung 

Idyll; einige haben zwar die Form der Aschyk-Gedichte, sind aber 

vollkommen impressionistisch, wie es bei den Aschyks nicht vor- 

kommt, auch nicht nach ihrem Geschmacke ist; so ist das Gedicht 

»oultan Hasan“ rein in Aschyk-Art, nach Form wie nach Inhalt; 

periler Die Peris“ ist eine Probe davon in parmaq hisaby [,,Silben- 

zahlunge“; es ist danebengesetzt ,,vers libres“, das ist aber un- 

richtig, denn ,,Silbenzahlung“ sagt nichts tber den Strophenbau, 

und es gibt zahlreiche Gedichte mit Silbenzahlung, die korrekt, 

d.h. gebunden sind; auch das als Probe mitgeteilte Gedicht periler 

kann man nicht zu den vers libres rechnen]; jedoch sie schreibt 

diese Sachen nicht mit BewuBtsein: sie ist vielmehr geleitet von 

1 Die fiir die Entwicklung der osmanischen Literatur wichtige Literaturgattung, deren 

Hauptvertreter Aschyk Omer [‘@Syq ‘omar] ist, hat, wie wir hier sehen, schon friiher 

die Aufmerksamkeit denkender Osmanen erregt und iibte sogar direkten Einflufi auf die 

moderne dichterische Produktion. Ein ernsteres Studium widmete ibr erst der aufmerksam 

_beobachtende K6priiliizade Mehmed Fuad, der in milli tetebbii‘ler 1 1 eine langere Unter- 

suchung ‘“asyq tarzy brachte. 

2 Der Vierzeiler begeisterte Idris Sabih zu dem Gedicht Tiirk Jurdu 146, S. 3615f. 

Er ist ihm vorangestellt mit ,,I. R.“‘ als Verfasser; das ist eben Ihsan Ra’if. 
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dem Rhythmus ihrer Inspiration, und sie zeigt bei jedem Male 

einen neuen Schmuck des Ausdrucks und damit eine besondere 

Dichtungsgattung. Ihsan Hanum besitzt eine natiirliche unerschopf- 

liche Fille: auch nachdem wir hingegangen sind, wird sie der ~ 

osmanischen Literatur weiter ihre schonen Gaben schenken“ (nach 

der von Riza Tewfik geschriebenen Vita NSM S. 237—239). — 

Probe S. 240—242: periler ,Die Peris“ (soeben erwahnt); das ist 

ein Hauch: die liebes-, sonne- und wonnetrunkene Schar der Feen 

wirbelt herum, um schlieBlich bewuftlos, in verziicktem Schweigen 

hinzusinken — ,,die in die Wolke gehillten anmutigen Peris“, mit 

welchen Worten jede der neun Strophen schlieBt (von den sieben 

Versen jeder Strophe sind 1—4 und 7 Elfsilber, V. 5 Sechssilber, 

V. 6 Finfsilber; V. 7 hat Gemeinreim, aufferdem ababcc), — 

Erst nach dem Drucke des Vorstehenden erhielt die Deutsche Ge- 

sellschaft fiir Islamkunde von Ihsan Hanum ein Exemplar ihres 

Diwans géz jaslary; ich berichtete ber diese Sammlung kurz in 

Welt des Islams IV, 1 

21. Dschelal Sahir [gelal sahir], 

»geboren 19. September 1299 (2. Oktober 1883) in Stambul, Sohn 

des als Kommandant des Jemen gestorbenen Isma‘il Hakki Pascha; 

schon in der Schule zeigte der blauaugige Knabe aufierordentliches 

Talent und muBte an Festtagen Gedichte und Ansprachen vor- 

tragen. Damals gaben die literarischen Nachfahren Tewfik Fikrets 

und Chalid Zijas die Zeitschrift serweti funim heraus. Dschelal 

Sahir, der jedem Neuen besonders zugetan war, empfand und begriff 

den philosophischen Mechanismus dieser Leute; mit 15 bis 16 Jahren 

schlof er sich an die literarische Schule der neuen Meister an; in 

‘der Form folgte er ihrem System, aber in Grundlage und Geist 

zeigte er eine getrennte Personlichkeit: in ihm lebte ein feiner 

und kranker Romantismus, lebte die Empfindungsart eines Alfred 

de Musset; er war der Dichter der Liebe und der Frauen, aber in 

seinen Werken beschmutzt er sich nicht mit Frauen und Liebe, 

sie werden vielmehr mit einem Schleier von Poesie und Phantasie 

verhillt; auch er liebte, aber er zerbrach nicht, noch beschmutzte 

er; er sagt einmal (mizar‘): ,,Werde einmal still in meiner Brust, 

du Himmelsgeborene! Streichle zartlich nur einen Augenblick den 

Geist meiner edlen Liebe!“ Der Dichter gewann durch die Fein- 

heit seiner Werke unter seinen Genossen alsbald grofe Verehrung, 



Dschelal Sahir 





Dichier der 1 neuen Tiirkei. 89 

und auch auferhalb zog er die ‘Aufmerksamkeit aller auf sich. 

Natirlich fehlte es ihm nicht an Neidern, die sein Dichten von 

Frauen und Liebe gegen ihn ausnutzten und ihm seinen Ruhm 

entreiBen zu kénnen glaubten; ,Warum singst du nicht von Berg 

und Tal, von den Blumen, von den Sternen?“ [dieser Einwand 

gegen den Dichter Dchelal Sahir wurde mir selbst von einem 

Dichter der alten Schule erhoben: ,Der arme Mann hat sich ver- 

loren! Der Dichter soll doch etwas Wirkliches beschreiben, wobei 

etwas herauskommt; es gibt doch so viele hibsche Stoffe“; das ist 

ganz im Geiste des heruntergekommenen Orients:: die arabischen 

Dichter des Mittelalters (ich meine das islamische, das bis etwa 

igoo gedauert hat) nehmen gern als Vorwurf eine Porzellanschale, 

ein Tintenfaf, eine Frucht, die sie mit dem gleichen Witz besingen 

wie ein schones Menschenkind, von dem sie nichts zu sagen wissen, 

als daB es vor Dicke sich nicht lassen konne und darum recht 

appetitlich sei: von den inneren Qualitaten eines geliebten Wesens, 

von einer Seelenharmonie ist nie die Rede]; der Dichter gibt eine 

spottische Antwort; ,Was wtnscht Ihr, dafi ich schreibe? — ,,Etwa 

ein Veilchen!“ — ,Schon! hort nur [chaf?f]: ,Eine. frische, be- 

scheidene, unschuldige, / von einem Lichtkuf der Sonne / geweckte, 

bekummerte Blume, / eine erstarrte Bliite, die doch Leben hat, / 

ein Frauenherz in seiner Schonheitstiefe‘ — schau, da spreche ich 

schon wieder vom Weibe!“ [Wir haben zwar nichts dagegen, dah 

Dschelal Sahir von Liebe und Frauen spricht, wohl aber sehr viel 

gegen den Anspruch, dafi sein Gedichtchen tirkisch sein soll; es 

zahlt einundzwanzig Worte, davon sind genau acht tirkisch, die 

andern dreizehn sind dem Manne des Volkes unbekannt, dem Ge- 

bildeten nur verschwommen bekannt.] Als das alte Regiment aus 

Eifersucht auch die Federn des literarischen Nachwuchses von Chalid 

Zija und Fikret zum Schweigen verdammte, da mufte auch Dschelal 

Sahir 4uferlich schweigen, aber in seiner Kammer arbeitete er weiter; 

bei Erklarung der Konstitution finden wir in dem Dichter von 

Frauen und Liebe eine andere PersOnlichkeit, ein anderes geistiges 

Wesen; es ist wieder der Dichter von Liebe und Frauen, aber er 

ist jetzt menschlicher, nervoser; er sieht das Leben scharfer [die 

furchtbare Zeit Abdulhamids mit ihren taglichen, stiindlichen 

Schrecken, wo niemand, reich und arm, vornehm und gering, auch 

nur einen Augenblick seines Lebens, seiner Ehre, seines Ver- 

mogens sicher war, hatte neben dem Unheil, das sie dem Ganzen 

und den Hinzelnen brachte, einen Segen: es war wie bei einem 
° 
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groBen Kriege; viele wurden ernster, sahen Welt und Leben mit 

anderen Augen an]: ,[Str. 1] Du, die du verlogen mir ans Herz 

sinkst / Schau, wenn du diesen Schrei ausstofit, bleibt mein Herz 

ohne Bewegung / In meinen Augen brennt das Feuer des Hasses 

und des Aufruhrs / Jetzt weht in meinem Geiste die Leidenschaft 

des Fluches / Steig herab von dem Throne meiner Phantasie! 

[Str. 2] Nein! Ich luge! Wisse nichts von alledem, schlafre mich 

ein! / Ich luge, komm, liebe mich, streichle mich, schlafre mich 

ein / Komm, sinke mir wieder verlogen an die Brust, komm, tausche 

mich / Wenn ich nicht ein wenig Liebe und Treue finden kann / 

So will ich in dem Gifte deiner Umarmung Heilung suchen“; 

welcher Unterschied zwischen diesem Dschelal Sahir und dem von 

1315 [1899]! Dschelal Sahir trat in den, 1325 [1909] gegriindeten 

literarischen Verein fedschri a ein und Ubernahm die Leitung; er 

bemihte sich eifrig um die Bildung der dritten Generation der 

Dichterfamilie des serweti funn; die Welt lernte ihn kennen, als er 

die literarische Leitung des Blattes hatte. Als die Generation 

des fegri ati sich zerstreute, nahm auch Dchelal Sahir eine besondere 

Stellung ein: er trat in die Stromung des tirklik , Turkentums“ 

(Nationalismus) ein [d.h. er wurde von der Gruppe Ali Dschanib, 

Omer Seifuddin, Nermi heriibergezogen]; er brachte neue Kinder 

der Kunst nach Silbenzahlung hervor. Die ttrkische Literatur- 

geschichte wird dem Dichter von bgaz gélgeler ,,Weibe Schatten“, 

syah ,Schwarz“ und buhran ,,Krise“ einen besonderen Platz anweisen 

miissen.“ Diese Biographie NSM S. 244f. ist von Schehabeddin 

Siilleiman. — Bild NSM S. 243 — Probe NSM S. 246f.: gunun 

»Wahnsinn“ [chafif] ist ein wildes Lied, voll Selbstzerfleischung, 

ausklingend in ,Ach! Mein verwaister einsamer Geist! / Schwarze 

Erde! genug! offne deine Brust“ (dieses Gedicht erschien zuerst in 

geng qalemler Nr. 11 (vom 22. Okt. 1327/4. November 1911) S. 177). 

Die Mitteilung aus New Sali Milli erganze ich aus meinen 

Briefen, in denen ich Dschelal Sahir vielfach erwahnte: Vita, 

gelegentlich der von ihm herausgegebenen Frauenzeitschrift Demet, 

S. 109. Die Vita bei Hachtmann ist nur eine kurze Zusammen- 

stellung. Zu dem Urteil Omer Seifuddins (siehe S. 176, 1 ff), 

der Dschelal Sahir den sensitivsten, feinsten, vollkommensten 

Dichter der Tiirken nennt, aber an ihm das unwillktrliche Kleben 

an der alteren Manier tadelt, bemerke ich, dafi hier eine Ver~ _ 

kennung vorliegt: mit der alteren Manier nach dem Muster Ustad | 

Ekrems hatte Dschelal Sahir hochstens 4uferlich etwas gemein, 
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sofern er in seiner ersten Periode an der klassischen Form, dem 

‘aruz, festhielt Man kann kaum sagen, daf durch die Einlebung 

in die neue Gedichtform mit Zahlversen eine Wandlung mit dem 

Dichter vorgegangen sei, ebensowenig durch den Anschluf an die 

Stromung des tirkhik ,nationalistischen Turkentums“, von dem 

Schehabeddin Sulaiman spricht und den ich nach personlichen 

Mitteilungen herbeigefihrt annehmen muf durch die Einwirkung 

der Neusprachler Ali Dschanib und Omer Seifiiddin. Dschelal 

Sahir hat wohl gelegentlich diese Wendung poetisch ausgenutzt, 

in der Hauptsache blieb er derselbe, und zwar blieb er dem treu, 

was man ihm in seiner ersten Zeit als Dekadententum anrechnete 

in einem von der bei uns utblichen Bewertung des Wortes ab- 

weichenden Sinne. Sein ,Dekadententum“ besteht namlich in 

nichts weiter als in einer Beschaftigung mit seiner eigenen Person, . 

die sich in einem immerwahrenden physischen und moralischen 

Jammerzustande befindet, und dieser Zustand spiegelt sich in Versen, 

die keineswegs ausgezeichnet sind durch Geist und Witz: es ist eine 

ununterbrochene Heulmeierei, verbunden mit einem Schwelgen in 

geistiger Erkrankung: kennzeichnend ist das Gedicht guniin, das 

oben besprochen wurde (siehe S. 90). 1917 schreibt er Gedichte 

»yAus dem Tagebuch des Verriickten“ (Titirk Jurdu Nr. 133. 135. 137); 

in Tiirk Jurdu 136 kam von ihm ,Gegentiber der Natur“; da sind 

-,Tranen, Tod und Dunkel, Jammer und Kalte“; Schluf&: ,,Ich friere, 

ich friere, ich friere“; nicht einmal Dekadenz, nur Weinerlichkeit 

(Referat Newer Orient I, S. 433). 

22. Kopriluzade Mehmed Fuad [képriiliizade mehmed fwad). 

,lch lernte Mehmed Fu’ad im fegri att kennen; auf einem 

schmalen dirftigen Korper sai ein prachtiger Kopf; dieser schweig- 

same zarte Jingling, der in seinem Wesen etwas Derwischartiges 

hatte, floBte den Genossen so etwas wie Mitleid ein; aber bald 

sahen wir, dafi dieser edle Sohn der Familie Kopriilii nicht bloB 

za einem hohen Range als Dichter berufen sei, sondern auch zur 

Bedeutung in der Wissenschaft. Ich gehorte zu den ersten, die 

an Mehmed Fuad glaubten, und ich sprach diesen Glauben in 

warmen Worten aus, als sein erstes Werk hajati fikrye ,,.Gedanken- 

leben“ erschien und seitdem hat meine Bewunderung nur zu- 

genommen, trotz der Ausstellungen, die ich an ‘seinen Arbeiten zu 

machen hatte; dai Mehmed Fu’ad einen zarten Korper hat, daran 
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ist er selbst ein wenig schuld, denn er hat sich, seit er anfing, seine 

literarische Personlichkeit zu offenbaren, als ein Streithahn auf 

geistigem Gebiete gezeigt1!; die Hiebe, die er nach rechts und links 

hin austeilte, machten anderen, die auf ihren Arm vertrauten, Lust, 

ihn auf den Kampfplatz zu rufen; soll man in den Gestaltungen 

des Gehirns Vererbung suchen durfen, so wird man sich an das 

»Koprili* vor seinem Namen erinnern; tiber diese grofie Familie 

viel zu reden, ware Vermessenheit; denn sie hat im Herzen des 

Volkes eine Weihestatte gefunden; nur hat bei den mir bekannten 

Mitgliedern der Familie ein Punkt meine Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen: die vollkommene Ahnlichkeit aller persdnlichen Ziige mit 

den grofien Koprilis, deren Bild wir kennen; es zeigt sich also, 

daf die Familie sogar ihre Eigenschaft, Gesetze vorzuschreiben, sich 

bewahrt hat; manche Mitglieder der Familie mochte man fiir eine 

nach moderner Art gekleidete Statue des Mustafa kazyl Pascha 

halten [gemeint ist der beritihmte GroBwezir unter Sulaiman Il. 

und Ahmed IL, gest. 1691]. Mehmed Fw ad ist jetzt [1918] 28 Jahre 

alt; von seiner Familie sind zu nennen Abdullah Pascha, arabisch 

schreibender Dichter, und ein ttrkischer Dichter namens Es‘ad 

Pascha, den Zija Pascha in seinen charabat gelobt hat. Mehmed Fu’ad 

ist auch von Mutterseite mit einer Reihe von Dichtern verwandt?. 

1 Noch deutlicher ist der Biograph mit: ,Mehmed Fu‘ad hat sich in der Tat einiger 

Versehen schuldig gemacht‘ (S. 49). Selbst die mildesten Beurteiler lehnen das Vor- 

gehen Kopriiliis in zahlreichen Fallen auf das Bestimmteste ab. Einer der schlimmsten 

ist das Verhalten gegen den hochverdienten Ali Emiri, dem wir unter anderem die 

Hiitung und Drucklegung des késtlichen Schatzes diwani lughat ettiirk von Kaschgari 

verdanken. Kdopriilii zeigte sich von einer blinden Leidenschaft gegen diesen Mann 

besessen und bot ein Beispiel des von kleinlichem Zank erfiillten Universitatsprofessors, 

wie er auch in Europa gedeiht. Ali Emiri nahm das nicht ruhig hin. Seine Er- 

widerung war, daf er in Nr. 4 und 6 seiner Zeitschrift osmanly tarich weedebyat 

megmiu‘asy (vom 30. Juni und 31. August 1334 [1918]) eine boshafte Kritik an Képriliis 

Artikel tiber das literarische Leben in der Periode Mohammeds II. (erschienen in Ikdam 

Nr. 6949 und Jeni Medschmu‘a Nr. 46) iibte. Das Hauptstiick bildet darin der 

Angriff auf Mehmed Fu’ads Inanspruchnahme des Namens Képriiliizade; es wird 

behauptet, da8 Mehmed Fu’ad nicht ein Képriiltizade sei, sondern ein Kyblalyzade 

[gyblalyzade]. In den besseren Kreisen Stambuls gilt es nicht fiir anstindig, sich mit 

Sachsyjat ,,Personialia‘‘ zu beschaftigen. Hier wurde diese Heranzerrung des Persén- 

lichen erwahnt, weil sie einen Blick gewahrt auf die Bedeutung, die in gewissen Kreisen 

dort immer noch dem Sippentum beigemessen wird. Fs ist kein Zweifel, da der hoch- 

miitige und verletzende Ton K6priiliis hauptsdchlich zuriickgeht auf die Falschwertung 

der Abstammung. 

2 Die Heranziehung des Blutgesellungmotivs hier ist ein Sttick der soziologischen Be- 

trachtungsweise, deren Verbreitung bei den Osmanen, namentlich unter dem Einflusse 
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Von den von ihm im Alter von finfzehn, sechzehn Tohren 

geschriebenen Gedichten sind einige nach der Revolution in Zeit- 

schriften wie mahdsin, terweti funin und muhit gedruckt. 

Der Biograph durfte nicht versaumen, das Gedicht zu nennen, 

-das wohl die poetische Hauptleistung Koprulus darstellt, und das 

in der Tat durch die Stimmung, von der es durchweht ist, und 

durch den packenden Ausdruck dieser Stimmung eine starke 

Wirkung auslost: tiirk du‘asy ,Das Gebet des Tirken“ (Turk Jurdu 

Ui, S. 289—296. 324—328): Ein alter Turke klagt dem Himmel 

‘den elenden Zustand der Turkenwelt; seine Verse, ein ,Ruf vom 

Himmel!“ und Gesang (darunter ein altes Turkenlied) [mizari‘ und 

Kurz-ruba7] wechseln miteinander ab. Die Stimme von oben und 

der Gesang verborgener Wesen trosten ihn zum Schluf; jene ver- 

steigt sich zu der Voraussage: ,,Die ganze Welt eilt zur Schwelle 

des Tirkenkaisers“, die uns am Ende dieses Krieges besonders 

seltsam anmutet. Bei naherem Zusehen zeigt sich das Ganze mehr 

als ein geschicktes Mosaik bekannter Gedanken, die hier in Aruz und 

altertiimlich steifer Sprache vorgetragen werden, wahrend sie bei 

Mehmed Emin in einfacher Silbenzahlung und in einer natiir- 

lichen herzlichen Ausdrucksweise erscheinen. Bei Koprilui klafft 

zwischen dieser Gedankenwelt (auch ,,Turan“ fehlt natiirlich nicht), 

die auf freies Tiirkentum zielt, und der persisch-arabischen Sprach- 

sklaverei ein Abgrund. Die Unfahigkeit Koprilis, sich sprach- 

lich von dem alten Wust zu emanzipieren, wirkt um so starker, 

als er grundsatzlich in das Lager der jenilisangiler ,,Neusprachler“ 

tibergegangen ist (vgl. hier S. 107). 

Geboren ist Mehmed Fwad 1306 [1890]; mit 17 Jahren trat er in das 

Merdschan-Gymnasium ein; er selbst schrieb mir, er sei im letzten 

Zija G6k Alps so erfreulich ist. Die Verbindung mit Personen literarischer Betitigung 

durch die Mutter ist nicht ohne Bedeutung. Die Erwahnung eines Es‘ad Pascha, der 

hier in Betracht kame, habe ich in den charabat nicht gefunden. 

1 Die Stimme von oben (Ruf, Laut) spielt in der tiirkischen Poesie eine grofe Rolle: 

immerwahrend begegnen wir dem ses (sesler); namentlich die volkstiimlichen Dichter 

wie Mehmed Emin verwenden das Motiv mit Vorliebe, in Gedichten und auch in 

Titeln. Es darf nicht zu viel dahinter gesucht werden; es diirfte bei den sonst ntichternen 

Tiirken fremder Import sein, und seine Beliebtheit geht wohl viel mehr auf die Neigung 

zurtick, durch ein einfaches Mittel eine grofSe Wirkung auf naive Menschen zu erzielen, 

als auf ein mystisches Innenleben. Sicherlich ist diese Art Stimme scharf zu trennen 

yon den Gespensterstimmen (die Welt der Gespensterfurcht ist Gegenstand, ersichtlich 

auf Grund liebenvollen Studiums, in der Erzahlung ghuli jabani von Hiisein Rachmi 

(Konstantinopel 1330 [1914]). - 



Jahre des Schreckensregimentes in die Rechtsschule eingetreten; 

er habe aber wegen der Unfahigkeit der Lehrer und der Seltsamkeit 

des Unterrichts keinen Geschmack an dem Studium finden k6nnen; 

gedruckt sind von ihm das mit einem Kameraden aus dem Franzo- 

sischen Le Bons tbersetzte ruh algama‘at (Psychologie des foules, 

1909), ferner ein grofes historisches Werk ,Selim Il. und 

Napoleon“ (Ubersetzung) und das ,G@edankenleben“ (siehe oben), 

eine Sammlung kritischer Artikel; er selbst liebt und schatzt am 

meisten folgende Arbeiten, die zuerst in verschiedenen Zeitungen 

und Zeitschriften erschienen: ,,Empfindsamkeiten der Kunst“, 

2 Bande; mes@i melal, eine Anthologie; eine grofe Untersuchung 

tiber Schaich Ghalib [aus diesem mittlerweile im Druck erschienenen 

Werke ist Probe 2 entnommen]; ,die Volksliteratur der Tirken“ 

(Forschungen zur tirkischen Literaturgeschichte, 2 Bande); Mehmed 

Fwad hat sich zwar in der Tat einiger Versehen schuldig gemacht, 

verdient aber wegen seines Wissensdurstes und seiner unermudlichen 

Tatigkeit warme Anerkennung“ (nach der Biographie Fazyl Ahmeds 

[siehe Nr. 6] NSM S. 252f.) — Bild NSM S. 251 — Proben NSM 

S. 254257: 1. Aus ,Abende von Sa‘dabad“ [miigtett]: phantastische 

Schilderung eines Nachtfestes, das plotzlich eine Storung erfahrt, 

so dafi der arme Dichter, den Becher in der Hand, stirbt mit dem 

Ausdruck der Enttauschung; 2. ,Schaich Ghalib, der Neuerer- 

Dichter“: will den Unterschied zwischen dem bekannten Ghalib Dede 

[gestorben 1213/1798] und den Friheren nachweisen und ihm den 

Vorzug der Originalitat sichern; zum Schlu8 wird aber zugegeben, 

daB sein hiisiin we'asq sich in der Form von Fuzulis laila wemegnin 

nicht unterscheidet, und dai Ghalib, wenn er sich hatte von dem 

Joch der persischen Literatur befreien kénnen, schon damals Neue- 

rungen Abdulhakk Hamids hatte zum Teil einfiithren konnen. 

— Zu der Vita ist hinzuzufigen, daf{ Koprulu Professor der 

Tirkischen Literatur an der Universitat Konstantinopel ist. Die 

Arbeiten Kopriliis wurden im Laufe der Jahre so zahlreich und 

mannigfaltig, dafi hier auf eine Aufzahlung verzichtet wird. Es sei 

nur hingewiesen aus dem Kreise seiner literarhistorischen Arbeiten 

auf sein grundlegendes ‘aig tarzy ,.Der Aschik-Stil“ in milla tetebbii‘ler 

megmi‘asy I, S. 5—46 (mein ausfthrliches Referat dartiber in 

Islam VII, S. 305 ff.); er kiindigt darin ein groferes Werk an: 

,Hinleitung in die Geschichte der Turkischen Literatur“. Literar- 

kritisch ist sein Ma‘luimati edebye eine Stillehre, die sich hauptsach- 

lich an das in Frankreich weniger geschatzte, unter den Turken 



i aa 

Dichter der neuen Tiirkei. 95 
HOOOHOCOOOSCOOOCOCOOONGOCOCGNO0D 

sehr verbreitete L’art d’écrire von Antoine Albalat anzuschlieSfen 

scheint (vel. Hachtmann Kultureinfhisse S. 14). Aus seinen politisch- 

soziologischen Arbeiten nenne ich: tiérklik wslamlyq osmanlylyq ,,Tir- 

kismus, Islamismus, Osmanismus“ (Turk Jurdu I, S. 692—702, wurde 

wohl hervorgerufen durch Zija Gok Alps tirklesmek, islamlaimaq 

muasyrlasmas , lurkisierung, Islamisierung, Modernisierung“ in Turk 

Jurdu I und Ml [ausfiihrlich wiedergegeben von mir in MSOS IL, 

S. 136 ff.]. 

23. Ali Dschanib [‘alt ganib). 

[299] ,Langsam begann die nationale Literatur zu erwachen, das 

heiBt: wir gelangten zu dem Gliick, literarische AuSerungen in 

Poesie und Prosa in dem von uns gesprochenen reinen, einfachen, 

schonen Tiirkisch zu lesen; ,jede Nation lebt in ihrer Sprache“; 

die Sprache ist so heilig wie das Vaterland; unser tatsachliches 

Vaterland ist die Tiirkei, unser nationales Vaterland ist das ganze 

Turan; wie wir nicht wunschen, dafi sich in Turan fremde Feinde 

befinden, so wollen wir auch in unserer Sprache keine nicht 

turkisierten Fremdworter, keine fremden Regeln haben. Die Alten, 

die nationalen Stolz, nationales Selbstgefiihl nicht besafen, gerieten 

nicht in Zorn tiber die Nichtturkisierung in unsere Sprache ein- 

gedrungener Fremdworter, uber die Herrschaft fremder Worte 

und fremder Regeln; die erwachende tirkische Jugend wurde 

zornig tuber diese Herrschaft, denn sie liebte ihre Sprache wie ihre 

Nationalitat; sie wollte unter dem Namen jeni lisan ,Neue Sprache“ 

das wirkliche Turkisch, die von uns gesprochene schone und 

harmonische Sprache auf den Plan bringen, sie wollte jene alte 

mosaikartige, dunkle Literatursprache, die ein Andenken der nicht 

nationalen hofischen Literatur ist, aufgeben. Die Sprachwissenschaft 

lehrt, dai eine Sprache, die unter dem Namen ,Osmanisch“ aus 

arabischen, persischen und tiirkischen Wortern und Regeln zusammen- 

gesetzt ist, nicht eine wirkliche Sprache sein kann; Schemsuddin Sami! 

1 Schemsuddin Sami ist der beriihmte Albaner aus der alten Sippe Frascheri, der 

die Zeitgenossen weit tiberragte an Fahigkeit zu ernster wissenschaftlicher Arbeit und 

an Zahigkeit des Forschens und Sammelns. In seinem g@mtis ala‘lam und in dem 

qamisit turki hat er sich unvergingliche Denkmiler gesetzt, geschaffen unter den 

widrigsten Verhiltnissen und schwer beeintrichtigt durch die Verratriecherei. Seine 

Starke lag nicht auf rein literarischem Gebiete; er besafi aber ein sehr feines Sprach- 

geftihl, und er versdurmte nicht, die Tat Mehemed Emins durch die tirkge Sctrler 

freudig anzuerkennen (Briefe S. 90). 
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hat das wiederholt gesagt und dazu bemerkt: ,,Das ist der g6tt- 

lichen Ordnung zuwider“; die jungen Manner, die sich bewubt 

waren, welcher Nationalitat sie angehorten, bestimmten die von 

ihnen angenommene neue Sprache, dieses wirkliche, schone, reine 

Turkisch in folgender Weise: 1. Arabische und persische Zusammen- 

setzungen und Plurale sollen nicht gebraucht werden; Kunstaus- 

dricke und Plurale, die an Stelle des Singulars gebraucht werden, 

sind ausgenommen, wie sadri a‘zem, achlag, k@inat. — 2. Auber den 

turkisierten und in die Sprechsprache aufgenommenen Partikeln 

wie amma, sajed, ja‘ni, lakin sollen keine arabischen und persischen 

Partikeln gebraucht werden. —- 3. Im Tiirkischen soll die nationale 

und einfache Grammatik als herrschend anerkannt werden; die 

Sprechsprache, das von sehr vielen Tiirken verstandene feine und 

sife Stambultiirkisch soll in Poesie und Prosa als Vorbild und 

Maf fur die Schonheit der Sprache anerkannt werden!. Man wollte 

direkt auf das nattrliche Tiirkisch, das in der Umgangssprache 

ublich ist, zuriickgehen, aber weder die Puristen (tasfijegi/er)2 noch 

die Schénredner der héfischen Literatur waren damit zufrieden. 

Man sagte: ,,Das ist nichts Wichtiges; solange arabische und persische 

Worter bleiben, gibt es zwischen der alten und der neuen Sprache 

keinen so grofien Unterschied.“ Nun gab es aber doch einen grofen 

Unterschied: Schinasi und seine Nachfolger entfernten aus dem 

Turkischen nur [S. 300] die erklarende Wiederholung [‘atji tefstr7]; die 

Sprache Nergisis [nergis lisant3] lebte immer noch; die arabischen 

und persischen Zusammensetzungen storten immer noch die Voll- 

kommenheit der tirkischen Konstruktion; Schriftsprache und Sprech- 

sprache waren voneinander verschieden; die Neusprachler bemiihten 

1 Dem Stambultirkisch (éstanbul tiirkgesi) widmete Omer Seifuddin einen lehr- 

reichen Sonderartikel in Turan Nr. 1451 vom I0. II. 1915; er wurde alsbald von 

Friedrich Schrader in deutscher Bearbeitung im Osmanischen Lloyd gebracht. 

2 tasfyegiler kann hier nach dem Zusammenhange nichts anderes bedeuten als 

»Puristen‘‘ in unserem Sinne, nicht ,,Sprachreiniger'‘ in dem 4lteren Sinne wie ihn 

Karl Foy nachwies in seiner Arbeit ,,Der Purismus bei den Osmanen“ MSOS 1898 

Abt. Il S. 20ff.; diese Stelle ist ein sicheres Zeugnis fiir meine Ausftihrung Briefe 

S. 47 und dazu Anm. 38 S. 199f. 

3 Der Text hat wirklich nergis lisa@ni; ich trage kein Bedenken nergisi einzusetzen; in 

dem Gesprich mit Tiirken wurde mir Nergisi als der Autor genannt, dessen Sprache 

wegen ihrer Verzwacktheit selbst Gebildeten nicht immer verstandlich ist. In Hakki 

Isma‘ils Biichlein iiber Nadschi wird auf ihn exemplifiziert fiir die Schnelligkeit, mit 

welcher es oft mit der Klassizitat aus ist: ,,Nergisi_galt den Zeitgenossen fiir einen 

fahigen Klassiker; man beachte nur, welche Kritiken er erfuhr, ehe noch viel Zeit ver- 

gangen war‘ (S. 98, 7 ff.). 

ade eet 
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sich, die Herrschaft und Vollkommenheit der ttirkischen nationalen 

Konstruktion zu gewahrleisten; den Puristen erwiderten sie auf 

deren Einwendungen: jede Sprache ist nicht aus ihren Wurzeln, 

sondern aus ihren Sprachbesitzen zusammengesetzt; jedes arabische 

und persische Wort, das in das Tirkische aufgenommen wird und 

dessen Sinn das turkische Volk kennt, ist tiirkisch, so ist z. B. 

ein Wort, das vollkommen bekannt ist, wie des tirkischer als ein 

wurzelhaft tiirkisches Wort wie od; heute sagen wir nicht od wie 

ihr, wir sagen vielmehr ates, denn die Tiirken haben den Sinn dieses 

Wortes gelernt und haben es sich angeeignet; das was in der 

Sprache wirklich fremd ist, das sind die arabischen und persischen 

Zusammensetzungen, Pluralaffixe und dergleichen; so ist z. B. me’mirini 

huktimet nicht ttirkisch, es ist hofisch, dagegen hukiimet memiirleri ist 

turkisch, denn die Worte hukimet und memur sind in das Tiirkische 

eingegangen; was fremd ist, ist nur die fremde Verbindung, ebenso 

ist ‘asakiri ‘otmdnije nicht turkisch, dagegen ist ‘otmdnly ‘askerleri aus- 

gezeichnetes Tiirkisch, Wenn wir die fremden Konstruktionen, 

die in die gesprochene natiirliche Sprache nicht aufgenommen 

worden sind, aus der Literatursprache herauswerfen, werden auch 

die tberfllissigen und fremden Worter in unsern Biichern nicht 

leben konnen; sie werden sich davonmachen wie ein Fremder, der 

ohne Kapitulationen geblieben ist; so werden wir z. B., wenn mit 

den fremden Konstruktionen aufgerdumt wird, nicht sagen konnen: 

seng: meza@r; wir werden auch nicht mit turkischer Wendung sagen 

konnen: mezar sengi; denn das ist gegen unser Sprachgefihl; wir 

werden meedr tasy sagen, denn mezar und fas sind tiirkische Worter 

ohne Unterschied, und wir werden verstehen, dafi das Wort seng 

in unserer Sprache, wenn es ein tas gibt, und wenn zwischen seng 

und ta’ kein Unterschied besteht, nur dank der fremden Konstruktion 

und unter ihrem Schutze ein Leben gehabt hat. Kurz, die Neu- 

sprachler wollen einzig die Herrschaft der ttirkischen Grammatik 

sichern und tberlassen die Reinigung der Sprache von nicht- 

turkischen Wortern, seien sie nun notig oder unnotig, der Natur, 

dem Geschmack und der Billigung der Nation; sie gehen nicht, 

wie die Sprachreiniger, darauf aus, Leichen zu beleben; nun sahen 

sie aber auflerdem noch die hofischen Schonredner gegen sich, 

die also sprachen: ,Diese Jungen wollen eine Sprache griinden; 

eine Sprache kann man aber nicht griinden, sie griindet sich selbst; 

ferner wollen diese Neuerer eine Anzahl Regeln einfiihren, wahrend 

doch einer Sprache von augen und als Unternehmung einiger 

Urkunden und Untersuchungen. 3. 7 
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Personen Regeln nicht aufgezwungen werden konnen.“ Darauf ist 

zu erwidern, daf die Neusprachler gar nicht eine Sprache grinden 

wollten, ihr Ziel war ja nur, das natiirliche Tiirkisch, das seit Jahr- 

hunderten gegriindet ist und im Umgang gehandhabt wird, zur 

Literatursprache zu machen; die Beobachtung lehrte sie, dai in 

dem gesprochenen Tiirkisch die Satze sehr kurz sind und erklarende 

Wiederholungen sich nicht finden; arabische und persische Kon- 

struktionen und Pluralformen werden beim Gesprach nie angewandt, 

das Volk entstellt sogar amtliche Fachausdricke wie miilazimi ewwel, 

miilazimi tant und konstruiert nach turkischer Grammatik [S. 391]: ewwel 

miilazim, tant milazim. Ferner wollten die Neusprachler gar nicht 

eine Anzahl Regeln einfihren, sie wollten nur die arabischen und 

persischen Konstruktionen und fremden Partikeln, die von den 

H6flingen gegen Natur und Geschmack des Turkischen mit Gewalt 

eingefiihrt worden waren und vom Volke nicht aufgenommen worden 

waren, beseitigen; wenn die hofischen Schonredner genauer zu- 

sahen, so wiirden sie begreifen, dafi sie, indem sie tuber das ge- 

sprochene, nattirliche, schone, reine, feine Turkisch hinausgingen, 

die Unnatiirlichkeit ihrer eigenen unnationalen Schreiberei und 

Literatursprache auf den Plan brachten. Kurz, die Wahrheit marschiert 

und nichts hat sie halten konnen; wer nur ein wenig sich mit der 

Wissenschaft von den sprachlichen Dingen [lisaniat ‘ilmt] beschaftigt 

hat, der hat das Unpassende und die Sinnlosigkeit der alten, aus 

Arabisch und Persisch zusammengesetzten bunten hdfischen Sprache 

begriffen. Die Sehnsucht nach einer nationalen Literatur hat auch 

den Anspruch auf die Herrschaft des nationalen Wortes ins Leben 

gerufen; allmahlich werden die unter uns noch-vorhandenen Reste 

der Hofsprachel, wie die unsere Sprache verderbenden und sie 

1 Hofsprache: im Original endertin lisiny; haufig findet man dafiir, mit einem veracht- 

lichen Nebensinn: enderiin argodsy ,,der Jargon des Hofes‘' (vgl. S. 299, 25 enderiin 

edebyaty fasahatgileri ,,die Schénredner der héfischen Literatur‘‘ hier S. 34, 37). Die 

Konstruktion wird richtig sein; die unnatiirliche Ziersprache wurde zuerst am Hofe ge- 

pflegt, und von dort aus drang sie durch das Hofgesinde, das bei Besetzung der Amter 

vorgezogen wurde, in die Effendikreise, die diese Sprache dann auch im taglichen 

Leben anwandten. Indem nun die Hofpoeten, Hofhistoriographen usw. den iiblen 

Instinkten schmeichelten, wurde der Hofkreis in seiner Sprachverderbnis bestarkt. Da- 

neben geht tibrigens noch ein besonderer Jargon in der kaiserlichen Familie her; so 

wenigstens versicherte Abdulhamid einem deutschen Staatsmann, der eine ausgezeichnete 

Kenntnis der tiirkischen Dinge besitzt und mit dem sich deswegen der Padischah iiber 

solche Dinge unterhielt. Die neue Zeit bringt auch hier Wandel: heute fragt kein 

Mensch danach, wie der Padischah, die Prinzen und Prinzessinnen sprechen, vielmehr 

haben auch diese sich nach dem zu richten, was die islamische Gesellschaft grundsatz- 

Sigg et ey 
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erschwerenden Zusammenstellungen wie maj, mahbub und saqi ebenso 

verschwinden wie die Reimprosa. Wenn sich die neue Sprache 

gut ausbreitet, so wird auch das tiirkische Tedschwid [tegwid], das 

die Schonredner immer zu zerstoren trachten, wieder beseelt werden 

und wird jedes in das Tirkische aufgenommene Wort unserm 

Genius anpassen; z. B. wenn tirkische Worter leicht anfangen, so 

miissen sie leicht ausgehen, wenn schwer, dann schwer, wie jara, 

para, chasta, diiman; wenn nicht fremde Zusammensetzungen vor- 

liegen, werden wir nicht sagen kénnen: jar@i higran, chastai firgat, 

diismani din; wir werden vielmehr sagen /ugran jarasy, firqat chastasy, 

din digmany und so unsern turkisch-nationalen Wohlklang nicht um 

arabischer und persischer Redeweise willen zerstoren. Nun haben, 

wir Ali Dschanib Bej, der uns zum ersten Male schone Poesien 

in dem von uns gesprochenen, reinen, von Zusammensetzungen 

freien, nattrlichen Tirkisch, in der Neuen Sprache schreibt! Ich 

will seine Kunst und einige seiner Stiicke analysieren; ich mufte 

aber, um meinen Lesern die Schonheiten in seinen Dichtungen zu 

zeigen, ein wenig von der Neuen Sprache sprechen. Ali Dschanib 

hat die Gegenstande der nationalen Literatur in unserem Lande, 

in der von uns gelebten Umwelt gefunden; ich glaube, dafi er der 

Vorschrift Albalat’s: ,um gut zu malen, d. h. um das Gefthl der 

Natur zu geben, muf man nach der Natur vorgehen“, nicht fremd 

geblieben ist. Da ist ein kleines Gedicht von ihm, das ich am 

liebsten habe, das ich tiefer gefunden habe als die tiefsten Gedichte: 

»Die StraBenlaterne“ (zuerst gedruckt in geng galemler Nr. 15, 54, 

datiert Jalylar 6. 1. 1327 [13. 1. 1912]); es heiBt: ,Die Furcht, die 

aus einem toten Glase weint, / Sinkt herab in eine elende und 

leere Nacht, / Das Pflaster ist ganz Schweigen, Schlaf, / [S. 302] In 

jeder Mauer, in jeder Hohlung fleht jetzt / Und weint ein grofes 

Auge: / ,Moge endlich einmal dieser geheime Zweifel gesagt 

werden“ / Ich furchte mich, Chaosse verbergen sich ... / ,,Da ist 

ein Blatt, lies! / In meinem gelben Schatten ist ein krankes Herz.“ 

| So spricht die Furcht, die aus einem toten Glase weint.“ [Un- 

zweifelhaft ist es dem Dichter ernst und auch seinem Kritiker; 

freilich, wer nicht Impressionist ist, ist geneigt zu lacheln: es handelt 

sich um ein Durchgangsstadium.] Diese Strafienlampe ist nicht 

lich immer als Gesetz niachst dem géttlichen anerkannt hat: das d7f, d. h. das soziale 

Gewissen; da auch das ,,Heilige Gesetz'‘ nur eine Erscheinungsform dieses ist, beginnt 

erkannt zu werden, und Zija G6k Alp hat als erster den Mut gehabt, es 6ffentlich 

: auszusprechen. 
hs 
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eine StraBenlampe, wie man sie in Frankreich, Deutschland, Eng- 

land sieht, ist nicht eine Luxlampe, eine elektrische Lampe; es ist 

ein Strafenlampchen in unserem armen Tiurkenlande. Zehn Zeilen, 

zehn kleine Zeilen, aber darinnen lebt der Geist eines armen Tirken- 

tums, des armen, bekummerten Turkentums von heute; achte einmal 

auf die Petroleumlampen in unsern einsamen alten Strafen: ist 

dieser Schein nicht: ,,Furcht, die aus einem toten Glase weint?“ 

Ja, eine Furcht, die jahrelang nicht weggewischt ist, rinnt aus einem 

vergilbten Glase; schau einmal auf das Pflaster in diesen elenden 

N&achten: welches Schweigen, welchen Schlaf birgt es! Dieses 

kranke Licht, das in dieser elenden Nacht weint, kann gar keinen 

Ort erleuchten. Wende dich langsam den Mauern zu, in allen ist 

gleichsam ein verborgenes Auge, das um das endliche Aussprechen 

dieses ewigen geheimen Zweifels des Orients fleht.. . Da ftrchtest 

du dich, auch dich hat die geistige, geheimnisvolle Fessel des 

Orients’gebannt ... du flirchtest dich, die Chaosse, die deine Um- 

gebung ergreifen, verbergen sich; da bleibst du wieder allein mit 

der ,aus einem toten Glase weinenden Furcht“, und diese spricht: 

Wa hast du ein Blatt, lies, in meinem gelben Schatten ist dein 

krankes Herz“, ja, du bekummertes Kind des bekiimmerten Ttirken- 

landes von heute, in diesem schrecklichen Blatte ist dein krankes 

Herz, lies! .../Das ist ein Gedicht, ganz nach der Natur.. ., 

ynach der Natur“ bedeutet in der Poesie, daf{i Ausdruck, Vergleich, 

Tropus nicht abstrakt, sondern konkret sind. Man lese Chalid Zija, 

ja, ganz besonders Chalid Zija: alle seine Vergleiche, alle seine 

Bilder sind abstrakt, das heift, er macht seinen Vergleich um des 

Vergleichs willen; auch bei Fikret ist es so, z. B.: Das Kind ist in 

jener seiner Verwaistheit eine reine Perle — die Frau ist in jenem 

ihrem Verfallzustande eine zerbrochene Muschel. Woher soll denn 

das Kind eine ,,reine Perle“ sein, oder die Frau eine ,zerbrochene 

Muschel“? Ist dieser Vergleich ,nach der Natur“? [S. 303.] Sicher- 

lich nicht! Es gibt aber ein beriihmtes Klischee mit durri jetim 

yreine Perle‘ Dschewdet Pascha hat sich doch in seiner belagheti 

‘osmanye ,,osmanische Redekunst“ tiber das ,, Vergleichungsmoment“ 

ausgesprochen ... das arme Kind ist eine Waise; der eifrige Dichter 

vergleicht es mit einer Perle; natiirlich mu’, wenn einmal ,,Perle“ 

geschrieben ist, wie bei RoS’e und Nachtigall, gleich die Muschel 

hinterher kommen. Da haben wir die h6ofische Literatur! Ali 

Dschanib will sich und zugleich unsere nationale Literatur von 

dieser Klischeewirtschaft befreien; er halt sich an das Wort 
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Maupassants: ,Jedes Wort hat seinen eigenen Geist“... Ja, die 

Worte haben ihren Geist, und diesen Geist muf man suchen; ferner 

mu unser Ausdruck ganz und gar ,konkret“ sein; Spektakel und 

TrompetenstoBe braucht man nicht; unnotig Blatter vollschmieren 

soll man nicht; man soll nicht die Wortgruppe nd@chudaji chudanasinas 

,der gottlose Kapitén“ [hier ist ein entstellender Druckfehler: 

hud& statt chuda; es scheint den tirkischen Setzern fast unmoglich 

zu sein 4 und ch auseinanderzuhalten; auf jeder Seite finden sich 

Falschschreibungen], wie es bei Sulaiman Nazif heifit, fur Literatur 

halten ... man denke noch einmal an die Strafenlaterne: jenes 

Glas, das der alte und faule Laternenanziinder jahrelang nicht ge- 

putzt hat, ist ,tot“; es ist gar nicht notig, dazu eine ganze Zeile 

Worter aufzustapeln wie ,,voll von staubendem Staube“; man braucht 

auch nicht das kimmerliche Licht durch ein Klischee wie die ,,letzte 

Hoffnung der Jugend“ verstandlich zu machen; man achte auf 

dieses Licht, was ist es? ,,Ein Schrecken“ ... nicht wahr, ist das 

nicht ein Schrecken? — Tewfik Fikret ist in der Dichtkunst eine 

Autoritat, jedoch in der osmanischen Dichtkunst; er bemthte sich 

um die vollkommene Zusammenschweifung von Metrik und hofischer 

Sprache, und es ist ihm volikommen gelungen; nur eins, und zwar 

etwas Wichtiges, hat er vernachlassigt: um den zihaf d. h. dem 

Fehler, kurz zu lesen [durch Weglassung eines Dehnungsbuchstabens] 

nicht Raum zu geben, hat er, wie alle Dichter vor ihm, die eine 

Silbe in den arabischen und persischen Wortern mit Dehnung in 

zwei zerlegt und dadurch eine Verlangerung hervorgebracht, wie 

in dem Verse: jiiztinde gélgest meshidi cekdiji mihanin [Versmah: miigtett 

wie bei Rickert, Poetik S. 387, 3. Form dieses Versmafes] ,,In 

seinem Antlitz wurde bemerkt der Schatten der von ihm ertragenen 

Leiden“; wie tibel ist hier das meshid auseinandergezogen! Wirde 

es kurz gelesen, so ware es noch schlimmer, denn es ist nun einmal 

ein arabisches Wort... ferner gibt es in unserem Stambulttirkisch 

eine feine kleine Dehnung; was soll man also tun? Ali Dschanib 

findet es: galdyrymlar biitiin sukiit wqu... man sehe, hier ist das Wort 

sukut, das lang gelesen werden soll, nicht kurz gelesen, die leichte 

Dehnung des Tiirkischen ist gewahrt; jedoch nicht wie die fremde 

Dehnung in dem meshad Fikrets ... was tut er? Die arabischen 

und persischen Worter mit Lange bringt er im Akkusativ oder 

als Regens in einem Genitiv-Verhaltnis, oder nach diesen Wortern 

ein Wort mit Elif [wie in sukut wqu|. Ali Dschanib paft den Genius 
des Turkischen sogar dem Metrum an [das Gedicht ,,Die Strafen- 
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laterne“ ist in chafif]; das ist ein Erfolg, der ihm allein angehort; 

Tewfik Fikret hat trotz seiner wunderbaren Fahigkeit den Genius 

des Turkischen vernachlassigt; in manchen Wortern zeigt er die 

Seltsamkeit, daB er nach zwei Arten verfahrt; ein Beispiel: ken‘an 

kojie jaraly dinmiis gelijordu ,.Ken‘an kam verwundet in sein Dorf 

zurick“ und: ,gyryzantem idimde bir jaradyr“ ,das Chrysanthem ist 

in meinem Innern eine Wunde“; das eine [das zweite] ist tiirkischer 

Genius, das andere nicht [ttirkisch ist nattrlich nur jara; in der Tat 

wirkt jara lacherlich; das Metrum des ersten Verses ist ruba‘?, 2. Form, 

bei Rtickert, Poetik S. 387, der zweite Vers ist chafif, 3. Form, 

ebenda S$. 386]. [S. 304] Noch ein Gedicht von Ali Dschanib, das 

ich liebe, ,Die Frosche“ [zuerst gedruckt in geng qalemler Nr. 8 

S. 137; ich teile dieses Gedicht und die sich daran kniipfenden 

Bemerkungen S, 304, 2—28 nicht mit, sie halten sich in dem ge- 

wohnlichen Rahmen]. [S. 304, 29] Albalat sagt: ,Stil heifit mit 

den Gedanken die Form und mit der Form die Gedanken schaffen; 

der Autor schafft, um ein Neues zu bringen, sogar das Wort; Stil 

ist eine kontinuierliche Schépfung: ein Schaffen von Reihung, 

Ausdruck, Eleganz, Fachsprache, Wort und Phantasie;“ Ali Dschanib 

bedient sich nie des Klischees, er schafft mit seinen Gedanken 

[S. 305], seinen Empfindungen Formen; in seinem Aufsatz: ,,Die Frage 

der nationalen Literatur“ sagt er: Die Menschheit lauft wie toll auf 

einem unendlichen Wege; im Laufen wird sie zu einer neuen Welt 

geboren, befindet sich gegentber neuen Gebilden, neuen Begriffen; 

dabei bringt jede Nation neue Worter hervor, um diese neuen 

Dinge zu bezeichnen, Die Sprache, die aus diesen neuen Wortern 

zusammengesetzt ist, bedeutet die allgemeine Ausdrucksfahigkeit 

jedes Zeitalters, durch deren immer erneute Kopierung auch die 

Nichtbegabten ihre Mangel zu erganzen sich bestreben; in unserm 

Tirkisch fing man an, tudare statt ,Aeroplan“ zu sagen und mefkure 

fiir , Ideal“, ebenso seniet fir ,,Realitat“; kurz, das Sprachverstandnis 

jedes Volkes mehrt allmahlich den Wortschatz, bereichert sich, 

andrerseits besitzt jede Nation eine ,.Kunst der Sprache“, die kein 

Bediirfnis nach jenen neuen WoOrtern zeigt; sie will vielmehr, daf 

den vorhandenen Wortern neue Bedeutungen gegeben werden; 

weil unsere Literaten seit alters diese Wahrheit nicht beachtet 

haben, haben sie unsere Sprache mit unndtigen fremden Wortern 

angefullt: fiir qgyz: duehter, fiir jyldyz: achter oder kewkeb, setare, negm; 

fiir alyn: nasye, pisant usw. Wie soll denn aber einem vorhandenen 

Worte eine neue Bedeutung gegeben werden? Es wird hier exem- 

sega 
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plifiziert auf Ausdriicke in einem kleinen Gedichte, das beginnt 

[miigtett|: jesil denzlert bir gizh rase ortiirken ,indem ein geheimes 

Zittern die griinen Meere bedeckt“, und wo von gélge bir jelken die 

Rede ist in dem Sinne, da gélge hier adjektivisch gebraucht ist 

,ein schattiges Segel“ Es wird dann ein anderes Gedicht mit- 

geteilt: ,Der Schmetterling“ (zuerst gedruckt geng qalemler Nr. 6 

S. 104, datiert: Jalylar 8. 6. 1327 [21. 6. 1911]) [chafif]: Es ist die 

alte Geschichte vom Falter, der sich am Licht verbrennt; auch hier 

setzt der Biograph den Dichter in Gegensatz gegen Sulaiman Nazif 

und Chalid Zija: ,er wirft mit zwei Pinselstrichen ein Bild hin“ 

[S. 306, 19]; in der Tat hat das Gedichtchen (es sind nur drei 

Strophen mit 3 + 3 + 4 Versen) ein Eigenes; es schlieft: ,.Ich sah, 

das Tierchen gab sein Leben hin / Sag’ mir, blauer Schatten, sag’: 

Ob denn wirklich viel schlimmer sind als ein Tod fiir mich / Diese 

Dunkelheit, diese einsamen Nachte [S. 307] Das ist die neue Sprache, 

das ist die echte Literatursprache, auf die Sulaiman Nazif seinen 

ganzen Hafli gerichtet hat. — Der Dichter Ali Dschanib ist der 

Mann der Liebe; wie schon im Kindesalter die Liebe den Dichter 

beherrschte, hat mir eine ihm verwandte Greisin erzahlit: sechs 

Jahre alt, war er mit seiner Mutter zu Gast bei Verwandten in Galata; 

in einer in der Nachbarschaft wohnenden deutschen Familie war 

ein kleines Madchen mit blauen Augen und blonden Haaren; von 

inm hatte er den Eindruck der Schonheit; heimgekehrt, dachte er 

immer an das kleine deutsche Madchen und weinte [es folgen 

S. 307, 8—308, 9 mehrere Gedichte, in denen er die Liebe besingt; 

an einigen Versen wird sprachliche Kritik geiibt; einen Haupt- 

wendepunkt bildet das Gedicht git ,Geh!“ [S. 308, 7—19, miizart; 

zuerst gedruckt in geng qalemler Nr. 6 S. 105]: hier baumt sich der 

Dichter auf: es ist ein wilder Trotz in den Versen: ,,Eine Stimme 

in meinem Innern nennt die Unfahigkeit, Unheil, Tod, / Aber mein 

Herz will nicht zertreten werden, es will zertreten!“ ... ,geh! die 

rebellischen Hoffnungen in meinem Innern sollen nicht erléschen! / 

Geh! ich will nicht weinen, ich will weinen machen !“]. Diese Kampf- 

stimmung wachst von Tag zu Tag, schlieflich kommen die ,,Hori- 

zonte des Ostens“ auf den Plan; kein einziger tiirkischer Dichter 

hatte solchen Erfolg mit der Erhebung gegen das jammerliche 

tewekkiil ,Resigniertheit“ des Ostens. [Das Gedicht, in miizari‘, zuerst 

gedruckt in geng qalemler Nr. 21 S. 2/3, dann in altyn armaghan 

Nr. 2S. 45f, folgt nun S. 308, 26—309, 10; es lautet in Ubersetzung 

so]: ,Ich tauchte in deinen schlafenden, schweigenden Horizont mit 
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der Illusion in deinen Augen, / Osten! hast du nicht genug von 

deinem jahrhundertjahrigen Schlaf? / Immer noch sind deine Kuppeln 

ein geftihlvollstes Asyl fir die Zerknirschung / Immer noch ist in 

den Hohlen ein Wehruf, der sich Gottvertrauen nennt, / Immer 

noch schreit die Eule in deinen Mauerlochern, / Immer noch er- 

regt das Heulen des Hundes auf der Strafe Wut, [S. 309] / Immer 

noch 148t der Aberglaube jede Ruine von Haus weiterbestehen, / 

Immer noch das Knarren der Wiege, immer noch der staubige 

Ton! — Dein Flehen, Osten, das zum Himmel aufsteigt, will nicht 

enden / Dein ,Auf zum Gebet!‘ will der Himmel immer noch nicht 

horen! / Erloschen soll das Morgengrauen, das an deinem Himmel 

Unbeweglichkeit wirkt / Verkehren soll ich auch auf deinem Boden 

in Aufruhr die Anbetung / Nicht das Knie beugen sollen dem 

stummen Himmel deine Gebete, die du im Gefitihl der Verwaistheit 

hinaufschickst / Verbrennen sollen endlich alle Horizonte deine 

Leiden / Alles Unrecht, alle Gewalttatigkeit zu erwirgen geniigt 

ein Aderlafi / Wach’ auf, Osten, es ist genug! Wach’ auf, Osten, 

es ist genug!‘ Ich begegne in unserer Literatur keiner zweiten 

Dichtung, die sich dieser an die Seite stellen 1aft. [In der Tat 

wird jeder diese Worte, die mit urkraftiger Gewalt hervorbrechen, 

mit Bewunderung lesen; man fragt sich, ob dieses # Sarg wan 

»wach’ auf, Osten!“ nicht Mehmed Emin zu seinem berthmten e 

ttirk wjan ,wach’ auf, Tirke!“ die Anregung gegeben hat; an der 

Prioritat Ali Dschanibs ist kein Zweifel; man wird sagen dirfen, 

daB die Auferung des friiheren Dichters ausgezeichnet ist durch die 

hohe kunstlerische Vollendung, die die strenge metrische Form voll- 

kommen meisternd, in Wort und Gedanken die grote Einfachheit 

zeigt. Es folgt nun eine, wenn auch kurze, doch instruktive Sonder- 

bemerkung: ,Die Silbenzahlung und Ali Dschanib“.] [S. 309, 13] 

Unzweifelhaft gehort die Zukunft der Silbenzahlung, und Emin Bej 

ist ein Held, ein Neuerer, ein grofer, sehr grofier Mann}, aber in 

der Silbenzahlung gibt es noch einen andern Geist, den Emin Bej 

nicht finden konnte; schade, dafi es auch den in der neuesten Zeit 

schreibenden jungen und fahigen Dichtern nicht gelang, diesen 

Geist zu finden; sogar dem sensitivsten, feinsten, vollkommensten 

Dichter der Tiirken, Dschelal Sahir, ist es nicht gelungen; in der 

1 Es liegt hier ein seltsames Falschurteil vor; die Worte kénnen nur so verstanden werden, 

als sei Mehmed Emin als Wiedereinfiihrer der Silbenzahlung anzusehen. In Wirklich- 

keit hat Abdulhakk Hamid als erster in gréferem Mafe SilbenzahlversmafSe angewandt, 

siehe S. 17. 
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Silbenzahlung hat das Klischee-Unwesen zu herrschen begonnen, 

kaum ist das Stichwort gekommen wie bei ,,Rose und Nachtigall“, 

da stellt sich auch schon das Wort jiige ,,hoch“ ein; Ali Dschanib 

hat sich gemiht, sich von diesem Klischee-Unfug freizumachen; 

ich gebe ein Gedicht von ihm im Silbenzahlungsversmah, in natio- 

naler Prosodie. [Es folgt nun (S. 309, 20—310, 4) das Gedicht 

turanyn jolu ,Der Weg nach Turan“ (drei frei gebaute Strophen 

mit Versen von 6+ 5 Silben; Reime abba / abba /cddcc] 
»Die Horizonte schliefen noch, da stieg die Morgenrote auf / Und 

vor den Nachten sich ftirchtend, sich versteckend / Traten aus den 

Schatten die Dinge hervor je und je / Dem Lichte des Morgen- 

grauens gesellten sie ein wenig Leben / Die hohen Berge mir 

gegentiber erhohten den Eindruck / Hoher stieg ich, und jeder 

Raum sank tiefer / Ich sprach: ,Steht’s so um den Aufstieg, / Was 

hat mich dann in der Tiefe betrogen* / Die Berge gaben Antwort: 

»Lirkensohn! / Hoher hinauf steig’, erst am schwindelnden | [S. 310] 

Abgrund endet der Tirken Wanderung‘. / Hoher stieg ich und 

hoher, da wurde die Sonne ganz geboren / Mit ihren goldenen 

Strahlen erwiirgte sie die Finsternis / Und gegenitiber zeigte sich 

der Weg nach Turan“!. Der Hauptfehler der nicht nationalen 

Prosodie ist ihre tibergrobe Harmonie?; diese Harmonie uberwiegt 

so, dali sie den Gedanken sich nicht auswirken 1a8t; das Verbrechen 

des Silbenzahlungsversmaftes aber ist, dafi bisher unsre Intelligenzen 

sich damit noch nicht gentigend beschaftigt haben. Denen, die 

zugeben, dafi die Silbenzahlung national und natirlich ist, und dafi 

unzweifelhaft unsere zuktinftigen Versmafe dieser Art sein werden, 

wird entgegengehalten: ,Unmoglich! Die Silbenmessung kann nicht 

1 Mag auch diese Darstellung von Goethes ,,Zueignung’’ seiner Gedichte oder der Morgen- 

stimmung des Faust im Beginne des zweiten Teils beeinfluft sein, sie ist ein schénes 

Zeugnis fiir den Geschmack und die Fahigkeit dieses echten Dichters; daneben erscheint 

Faik Aalis fuli (sieche S. 37) als Sde Wortkiinstelei. 

2 Harmonie, G@heng: man kann sie geradezu den Fluch der osmanischen Sprache nennen, 

diese doch nur einen Nebenteil der literarischen Ubung bildende Eigenschaft; das 

diimmste Zeug findet Beifall, wenn das Publikum darin die kadenzierte Rede findet, 

die ihm das Ohr kitzelt, und die késtlichste Speise behagt ihm nicht, wenn dieser 

Sinnenreiz feblt. Es ist tibrigens ein Irrtum, da die arabisch-persischen Versmafe in 

besonderem Maffe ,,Harmonie“ oder ,,Kadenzierung“ mit sich bringen; gerade bei der 

freieren Silbenzéhlung kann die Kunst harmonischer Rede sich reicher entfalten; denkt 

einmal dariiber nach, ihr Tiirken von heute! — Im Tiirk Jurdu Nr. 153 S. 108 findet 

sich ein Gedichtchen von Halil Nihad ,,Dichter heift rhythmisch sein‘, das, wenn 

ich es recht verstehe, den die Tiirkische Modernste beherrschenden Gheng-Rummel ver- 

spottet (vgl. mein Referat NO Ill S. 244). 
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verdrangt werden!‘ Warum? Was werden wir den Franzosen, den 

Englandern, den Deutschen sagen? Richtig, die Silbenzahlung kann 

nicht die Stelle der Silbenmessung einnehmren, wenn es nadmlich 

bei der heutigen Ausdrucksweise bleibt . . . denn diese Ausdrucks- 

weise ist sehr plastisch, sehr intellektuell, sehr poesielos, sehr harmonie- 

los; schade, dafi auch der junge und fahige Dschelal Sahir sich 

von dieser Ausdrucksweise nicht losmachen kann, nicht eine neue 

Ausdrucksweise schaffen kann, vielmehr immer noch unseren 

,Meister® [gemeint ist Ustad Ekrem] nachahmt. Hat die Silben- 

zahlung schuld? Hat der Dichter schuld? Ich gebe hier den 

Anfang der Elegie auf Nijazi: ,Du glanztest zuerst auf den 

Bergen von Resne, Sonne! / Du richtest den Pfeil deines Lichtes 

auf die Brust Stambuls; / Du stiirztest eine Nacht, die Wesen- . 

heiten verdunkelte und wandelte; / Du gossest in alle Geister 

ein heiliges Licht, ein Feuer.“ [Der Biograph tadelt, dai die 

Verba alle am.Ende stehen, und er bringt drei weitere Verse 

aus dem Gedicht, in denen es ebenso ist. Er fahrt dann fort:] 

Die Silbenzahlung bedarf scharfer Beobachtung; man muf solche 

Gedichte schreiben, die das sind, was die Franken souple nennen, 

was kostlich ist wie die Berceuse von Grieg... Ali Dschanib treibt 

keinen Klischee-Unfug mit der Silbenzahlung, die er noch nicht hat 

vollstandig bew4ltigen konnen; unter Vorbehalt teile ich ein Gedicht 

von ihm mit, das mir sehr gefallt; meine Leser mogen es sorgfaltig 

lesen und sich selbst ein Urteil bilden. [Es folgt S. 311, 1—312, 18 

das Gedicht gawal ,,Die Flote“. Ich teile das ziemlich lange Gedicht 

hier nicht mit. Der Biograph schliefit:] Das Silbenzahlungsvers- 

maf ist noch ein Kind; es grofs zu ziehen, ist Intelligenz und Genie 

notig; Ali Dschanib kann unmoglich der einzige Dichter dieses 

Landes bleiben; Sahir Bej, Fwad Bej und andere ihrer Aufgabe 

sich bewufte Dichter, die den nationalen Charakter dieser Dichtungs- 

form begriffen haben, mtissen in dieses noch nicht bearbeitete 

Gebiet eintreten, miissen ihre Intelligenz und ihre Fahigkeit zeigen.“ 

Die vorstehende ausgezeichnete Darstellung NSM 299—312 ist 

unterzeichnet Omer Seifiiddin. Er war der Berufene, seinem 

Freunde Ali Dschanib dieses Denkmal zu setzen; seltsam ist, dah 

der Herausgeber der Sammlung ihn, der an der Schaffung der 

Neuen Sprache“ so viel Anteil hat, nicht unter die Biographierten 

aufgenommen hat (es ist ebenso seltsam wie dai Zija Gok Alp 

fehlt); doch ist S. 305, tbrigens ohne besondere Beziehung zu dem 

Texte, das Bild Omer Seifiiddins gegeben (wiederholt in dem 
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Redaktionsstabe von tirk sézii S. 540); dieses Bild erinnert an die 

Manner der franzosischen Revolution (liber ein anderes Bild siehe 

unten S. 55). — Bild Ali Dschanibs NSM S. 208, ein anderes geng 

qalemler Nr. 21 S. 212. — Die Stilprobe von Ali Dschanib ist ein 

Gedicht: japrak ,Das Blatt“ [chafif]: ,Es war im Herbst: zitternd / 

Fiel ein Schattenbild in meine Hand. / Ich schaute hin: ein totes, 

armes Blatt! / Herbst! halt ein mit der Rache! / Bald wird mit 

seinem Dunkel dich erschrecken / Der blaue Himmel, der verlust- 

reich dreinblickt. / Dieser Herbst wird sicherlich noeh viele junge 

Baume brechen, / Wird mit ihren Zweigen meine Wege bedecken... / 

Du aber sag’, schones Blatt, / Sag’: ist der Tod so gelb wie du?“ 

Die letzten Worte, die hochst eindrucksvoll sind, sind die Unter- 

schrift des Bildes. — Aufer den bereits angefiihrten Gedichten 

finde ich in geng qalemler noch: 1. beklerken Nr. 3 S. 121; 2. son~ 

timidim Nr. 4 S. 135; 3. tenim ‘aiqgym Nr. 3 S. 152; 4. ghurubdan sora 

Nr. 7 S. 120; 5. simSek Nr. 16 S. 74; 6. gys du‘asy Nr. 17/8 S. 130: 

7. ohne Titel Nr. 12 S. 193. — An den Namen Ali Dschanib kniipfe 

ich das Bild der Parteigruppierung in dem grofen literarischen 

Kampfe, der bald nach der Revolution in Salonik begann, wie ich 

es aus personlichen Berichten gewonnen habe: auf der einen Seite 

stand die Gruppe der jungen Stiirmer, vertreten hauptsachlich durch 

Ali Dschanib, Omer Seifiiddin und Mustafa Nermi, auf der andern 

Seite stand die Gruppe der am Alten Festhaltenden, vertreten durch 

Refik Chalid, Schehabeddin Sulaiman, Kopriiliizade Mehmed Fu’ad, 

Hamdullah Subhi, Dschelal Sahir, Ahmed Haschim, Sulaiman Nazif, 

Dschenab Schehabeddin. Diese Schule stellt zugleich eine politische 

Stromung dar, die die Gegner wohl als ,Kosmopolitismus“ (um- 

fassend Panislamismus und Osmanismus) bezeichneten, im Gegensatz 

zu dem von ihnen vertretenen Nationalismus in Politik und Literatur. 

Jakub Kadri wurde hauptsachlich hinsichtlich der Sprache bekampft 

von Nermi; Koprtiliizade Mehmed Fu’ad wurde hauptsdchlich hin- 

sichtlich der Gedanken bekampft von Ali Dschanib und Omer 

Seiftiddin; es gelang den Jungen, Hamdullah Subhi, K6priiltizade 

Mehmed Fwad and Dschelal Sahir zu sich heriiberzuziehen. Auch 

Dschenab Schehabeddin hat den Schritt getan (siehe dariiber S. 27). 

Wie bei Ja‘kub Kadri traf ich auch bei Ali Dschanib in der 

Wiurdigung des Dichters in seltsamer Weise mit Hachtmann zu- 

sammen, Ich gab meiner Bewunderung einen gemafigten Aus- 

druck; zu dem schonen Gedichte ,,Welt des Ostens“ sagte ich: 

»Jeder wird diese Worte, die mit urkraftiger Gewalt hervorbrechen, 
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mit Bewunderung lesen“ (S. 175), und zu dem ,,Weg nach Turan“ 

mit seinem stimmungsvollen Morgenaufstieg; ,,die Darstellung ist 

ein schones Zeugnis fir den Geschmack und die Fahigkeit dieses. 

echten Dichters.“ Vortrefflich stellt Hachtmann die Wesenheit 

Ali Dschanibs dar (S. 30ff.): ,,er scheint mir alle seine lyrischen 

Zeitgenossen zu wberragen: erstens durch die wahrhaft visionare 

Art seines dichterischen Erlebens, dann durch die mannlich leiden- 

schaftliche Gewalt seines Fithlens, endlich durch die wohltuende 

Schlichtheit seines Gestaltens. Bei ihm hat man wirklich das 

Geftihl, da®B sein Dichten eine unwiderstehliche Notwendigkeit ist, 

nicht nur ein anmutiges Spiel.“ Sein Bild (NSM S. 298)! pragt 

das nicht aus; eine schlichte Erscheinung, die mehr auf einen 

liebenswirdigen Humor schlieBen lait,’ als auf das Vulkanische, 

das gleichsam die Verse herausschleudert. Die in New Sak Milli 

mitgeteilten Gedichte hat Hachtmann vortrefflich wiedergegeben: 

das ,grandiose“ Gedicht ,die Welt des Ostens“, ein Sturmruf und 

zugleich Wutschrei gegen die ,frommen“ Verrater, packt auch in 

dieser deutschen Form, und die Jammerlinge, die in ihrer Zer- 

tretung und ihrem Todeskampfe formlich schwelgen, sollten Mannes- 

sinn und Widerstandskraft saugen aus ,G@eh!“ mit seinem: ,Zertreten 

werden will es nicht, zertreten will mein Herz! / Zertreten werden 

will es nicht, und Tran’ und Ktimmernis / Sind meine argsten 

Feinde nun. Ja, dessen sei gewif. / Drum geh. Denn mein Emporer- 

trotz — erloschen soll er nie: / Nicht Tranen weinen will ich mehr, 

erpressen will ich sie!“ Das eigene Erleben des Dichters ist hier 

eingewoben, aber es ist dichterisch erhoben in das Allgemein- 

menschliche: die andern Lyriker erzahlen uns breit von ihren 

Schmerzen, aber sie bleiben uns gleichgiiltig; hier ist Uberwindung, 

Sieg, Kraft, Lebensbejahung, wie allein sie Grofes schafft im Leben 

und in der Kunst. In den reinen Stimmungsbildern, wie ,,Die 

Strafenlaterne“ und ,,.Der Schmetterling“, tritt der Dichter zuriick 

und doch fuhlt man: ,,Das ist erlebt!“ Die andern Lyriker sprechen 

grofe Worte von der ,,Phantasie“ (chajdl), aber sie uberzeugen 

uns nicht, dai sie von ihr voll beherrscht sind: es ist immer der 

kleinliche Alltagsmensch, der spricht. Und dieser wahre Dichter 

ist in seiner Heimat so gut wie unbekannt!2 Man hat mir die 

1 Ein anderes in geng galemler Nr. 21 vom 16. 5. 1328 [29. 5. 1912] S. 212 ist 

technisch ganz unvollkommen. 

2 Hochst bedauerlich ist, dai Dschenab Schehabeddin sich zu sehr unfreundlichen 

Auferungen gegen Ali Dschanib hinreifen lie. MHatte der Jiingere ihn gereizt, so 
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Aufnahme Ali Dschanibs vorgeworfen, weil er in Stambul ,keine 

Rolle spielt“. Gerade deshalb ist sie verdienstlich, abgesehen von 

der gehaltvollen, tief eindringenden Abhandlung, zu der seine Vita 

unter der Hand des mit der literarischen Entwicklung wohlvertrauten 

Omer Seifiiddin geworden ist; anzuerkennen ist auch der Mut, mit 

welchem der Schédpfer des New Sali Milli diese bei weitem den 

gewohnlichen Raum der Biographie tberschreitende Abhandlung 

aufgenommen hat. Nicht ohne Bedauern stelle ich fest, daf in 

neuester Zeit Ali Dschanib Gedichte herausgebracht hat, die 

Spuren des Klischeetums zeigen, das von seinem Freunde und Be- 

wunderer Omer Seifiiddin so scharf und witzig gegeiBelt wird. 

Das ist durchaus gegen seine Art (vel. S. 172 ,,Ali Dschanib will 

sich und zugleich unsere nationale Literatur von der Klischee- 

wirtschaft befreien“), und ich hatte ihm gewisse Gedichte in Jeni 

Megmi‘a (siehe NO II S. 205) nicht zugeschrieben, denn er laft 

sich da mit gil und bildil, der totesten Sorte des Klischees ein. 

Nichts dagegen hat mit Klischee zu tun sein ,,Flote“New Sali Milli 

S. 311f. (in der Vita, nicht tibersetzt von mir, siehe S. 177, auch 

von Hachtmann nicht beachtet); es gehort in einen vollig andern 

Kreis als die faden modernen Ergtsse mit gawal — jamag — giizel 

éoban gyzy ,Flote“ — Berghang — schones Hirtenmadchen“, in 

denen man die Schaferschwarmerei des achtzehnten Jahrhunderts 

zu atmen meint; es ist vielmehr die packende Schilderung einer 

Hirtenepisode mit Umbiegung ins Politisch-Nationalistische. Von 

einer neuen Seite zeigt sich uns Ali Dschanib, wenn er sich zu 

den literaturkritischen Problemen horen lat. Das zu tun bot ihm 

Gelegenheit und Anlafi seine Stellung als Hauptschriftleiter des 

umgestalteten geng qgalemler und als Mitarbeiter an der Tageszeitung 

Turan. Omer Seifiiddin zitiert seinen Aufsatz , Die Frage ler 

_nationalen Literatur“ (S. 174). Zur Vita trage ich nach: auch Hacht- 

mann ist es nicht geglickt, etwas tiber Ali Dschanibs Lebens- 

umstande zu erfahren; die Notiz (S. 31 n 1), er sei Professor der 

Literatur am Gelenbewi-Gymnasium (nach mir S. 124), stimmt nicht 

mehr: Ali Dschanib wirkt jetzt am Hoheren Lehrerseminar 

(Kadiko)). 

Nach dem Drucke des Vorstehenden erlebte ich folgendes: Ein 

in der literarischen Welt Stambuls sehr bekannter Mann, dessen 

Kunsturteil Ruf hat, geriet, als ich ihm den Namen Ali Dschanib 

stand es ihm wohl an, Nachsicht zu tiben. Daf er die ausgezeichneten Qualititen Ali 

Dschanibs nicht erkannte, stellt seiner Urteilskraft kein gutes Zeugnis aus. 
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nannte, in eine gewaltige Erregung: ,Wir kennen keinen Ali 

Dschanib, es gibt keinen Ali Dschanib“; es war gefahrlich, 

Naheres tiber diese eigenartige Stellungnahme zu erforschen (vel. 

hierzu die witenden Angriffe Dschenab Schehabeddins auf 

Ali Dschanib, die oben erwahnt wurden). Einen Monat spater 

gab mir ein hochangesehener tiirkischer Autor folgende Auf- 

klarung: ,Diese Leute wie Mehmed Emin und Ali Dschanib 

sind héchst unduldsam und verdammen jeden, der Sprache und 

Metrum nicht handhabt wie sie, die durchaus nur in hige weznt 

yoilbenzahlune“ dichten [das ist ein schwerer Irrtum: von den 

zwolf poetischen Stiicken in der Biographie Ali Dschanibs in 

New Sali Milli nebst der Probe sind nur drei nicht in Aruz (darunter 

das schone turanyn jolu ,Der Weg nach Turan“, wahrend das andere 

Hauptstiick von ihm sargyn ufuglary ,Die Horizonte des Ostens“ in 

mizart ist); man sieht hieraus, wie leichtfertig Anklagen nach-: 

gesprochen werden; es sei hier noch bemerkt, dafi dieselben Leute, 

die sich in der Verdammung Ali Dschanibs nicht genug tun 

kénnen, Omer Seifiiddin in den Himmel erheben, obwohl er von 

denselben sprachlichen Grundsatzen ausging und Ali Dschanib 

auf das Warmste verteidigte (in der oft genannten Vita)]; dabei 

sind jene Dichter in Sprache und Metrum fir uns ungeniefbar: 

sie entbehren der Formvollendung, die wir nun einmal vom Dichter 

verlangen. Die Franken verstehen uns hierin nicht: sie sehen nur 

auf die Gedanken, und aus dieser Auffassung heraus leihen sie 

diesen Mannern einen Wert, den sie nun einmal flr uns nicht 

haben.“ Hier zeigt sich der enge Kreis, in dem die Dinge in 

Stambul sich meist noch drehen: jemand erregt durch Neues 

AnstoB, verstoBt gegen die geheiligten Formen, und sofort sucht 

man ihn totzuschlagen. Bei Mehmed Emin konnte man das nicht, 

weil sein Talent zu stark war, und weil er durch sein wahrhaft 

grofies Menschentum und sein Herz voll Liebe, durch seine vollige 

Hingabe an die Sache, der er sich geweiht, turmhoch uber den 

kleinen Machern steht, die sich gegenseitig aufloben und die 

Literatur als Tummelplatz ihrer faden Phrasen sich weiter sichern 

wollen. Hier ist ein Gebiet, wo der gebildete Europader, der mit 

dem Wesen der tirkischen Sprache und Art intim vertraut ist, 

berufen ist zu wirken. Er sieht infolge seiner Schulung und seiner 

Nichtbefangenheit in der traditionellen Geschichtsklitterung meist 

weiter als die tiirkischen Literaten und Gebildeten. Nein, Ali 

Dschanibs turan jolu und sarqyn ufuglary leben ein ewiges Leben, 
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denn hier ist nicht pedantisches Treiben nach den Regeln des 

Herrn Albalat, sondern hier pulsiert.echtes frisches Leben. — Den 

tiefen Eindruck Ali Dschanibs auf unberthrte Gemiiter bezeugt 

die Tatsache, dafi sein turan jolu aufgenommen ist in tatarge-tirkge 

kalendar 1336 h [beg. 17. 10. 1917] S. 72.4, 

24. Omer Seifiiddin [‘omar seifuddin]. 

Vita liegt nicht vor. Sein Bild in geng qalemler Nr. 24/25, S. 4 und 

NSM S. 305 (auch unter den Redaktoren des tirk sdzii). Beachtens- 

wert ist seine Charakteristik Ali Dschanibs NSM S. 299—312 (hier 

S. 45 ff... Er war eines der tatigsten und ttichtigsten Mitglieder 

der ,,Neusprachler“ von Salonik tgto/11. In dem Organ dieser 

Gruppe, geng galemler, erschienen mehrfach Arbeiten von ihm; unter 

eigenem Namen: ,Die Bombe“ (Erzahlung) Nr. 9, S. 147—159; 

»lrennung“, Sonett [chafif] Nr. 15, S. 55; ,Schwur“ (Erzahlung) 

Nr: 19, S. 166—171; ,,Der verfallene Chan“ [Sonett, frei] Nr. 23, 

S. 269; ‘asq dalghasy (Erzahlung) Nr. 24/25, S. 4—15; unter dem 

Pseudonym Parviz ein giftiger Streitartikel ,Die Neue Sprache 

und hafliche Angriffe* Nr. 24/25, S. 39—50 (vgl. S. 29); auBerdem 

in hiistin wesitr: ,In der Frithzeit“ (?), Erzahlung von Guy de Mau- 

passant Nr. 5, S. 21—26. — In Donanma Nr. 53, S. 70 beginnend 

und sich durch mehrere Nummern ziehend bedz lale ,Die weile 

Tulpe“, eingeleitet von der Redaktion so: ,diese Zeitschrift, die 

uber Erwarten eine patriotische Aufnahme gefunden hat, bietet 

mit dieser Nummer ihren Lesern ein h6échst betriibliches Blatt aus 

den dunklen Schicksalstagen Rumeliens von unserm Bruder Omer 

Seiftiddin, der durch seine nationalen Erzahlungen und seine pa- 

triotischen Bemtihungen so bekannt ist; man wird die Erzahlung 

sicherlich mit Bewegung, am Schluf mit Tranen lesen“; es ist also darin 

auf die Rihrung des Publikums abgesehen. — Donanma Nr. 58, S.147 

fegr ,Morgenrote“ (Elfsilber, achtversige Strophen mit aa bb cc dd, 

V. 7 und 8 immer identisch mit den beiden Anhub-Versen). 

Omer Seifiiddin gilt heute in bedeutenden literarischen Kreisen 

als einer der vier grofen Trager der modernen Prosa: Refik 

Chalid, Falih Rifki, Ja‘kub Kadri und er. Diese Bewunderer 

sind dieselben Leute, die Ali Dschanib, mit dem er einst zu- 

sammenhing, verdammen. 

1 Von andern osmanischen Werken sind aufgenommen vier Gedichte von Mehmed 

Emin (S. 19, 61, 65, 66) und Zija G6k Alps turan (S. 71). 
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25. Enis Awnii [ents ‘awni], Dichtername: Aka Giindtiz 
[aga giindiiz]. 

Vita liegt nicht vor!. — Sein Bild geng qalemler Nr. 22, S. 252 

und (ein anderes) vor dem Titel von muhterem gatil. — geng qalemler 

brachte von ihm unter Aka Giindiiz: ,,Der Bootsmann, eine nationale 

Erzahlung in der Neuen Sprache“ Nr. 12, S. 203—207 [ein Sttick 

voll tiefer psychologischer Beobachtung mit knappsten Worten, 

ohne Wortschwall, wenn auch noch nicht rein turkisch]; ,,Das 

Marchen meines Traumes“ (Erzahlung) Nr. 20, S. 194—199; ‘AkkaS 

Ibn Manstr (Erzahlung) Nr. 22, S. 252—256. — Unter seinem 

wahren Namen finde ich nur in hiisiin wesiir: ,,.Bairam-Abend“ 

[Sonett in mizari‘] Nr. 5, S. 25. — Drei Gedichte von ihm in ‘slam 

megmiu‘asy Band 1 zeigen uns den als sehr lebensfroh bekannten 

Dichter von religioser Seite: 1. istighfar ,Reue“ S. 365f. 2. miisiil- 

mange dua ,Gebet nach Muslim-Art“ S. 226—228; 3. miisiilmanyn 

tiirkiisti Lied des Muslims“ S. 342f., alle drei in Strophen mit Elf- 

silbern (6+ 5), die Strophen verschieden gebaut. — 1. In mystischem 

Ton, hat den Refrain: ,.Meinen Kopf zermalmt die schwere Stinden- 

not / Dich, Gott ruf’ ich an, dich ruf’ ich an, o Gott!“ — In 2 

schlieBt jede Strophe: ,.Nun sind wir gekommen, Herr der Welt, 

zu dir. / Diesmal noch verzeih uns! Amen! sagen wir“; die letzte 

Strophe lautet, mit leichtem Wandel am Ende: ,In dem Kampf 

der Zeiten woll’n wir Wage sein / Neu den Kopf erhebend, Menschen 

woll’n wir sein / Muslime voll Ehren woll’n wir endlich sein / Mit 

solch’ festem Wollen kommen wir zu dir / Hilf uns! hilf uns! hilf 

uns! Amen! sagen wir.“ Alles ist bei Aka Gitindiz plan, leicht 

faflich, volkstiimlich; die Verse stromen ihm mit Leichtigkeit; er 

macht etwas zu reichlichen Gebrauch von dem bei den turkischen 

Dichtern beliebten Trick der Wiederholung. — Donanma Nr. 60 

S. 183 pidlerin babasy ,der Vater der Bastarde“, bezeichnet als 

»Monolog, der speziell fiir Kenar [genar] Hanum2 geschrieben 

wurde und ohne ihre Erlaubnis nicht aufgeftihrt werden darf“; es 

sind die Worte einer Verlassenen, die durch die Welt wandert; 

patriotisch ausklingend; in fast reinem Tirkisch: — Sein Drama 

1 Soll nicht vor 1890 geboren sein. Den Klatsch, der iiber ihn umgeht, zu bringen, 

widerstrebt mir; ersichtlich hat er bei einfluBreichen Kreisen Anstof erregt und seit 

1914 Mufe, fern von Stambul nachzudenken; er lebt als ,,Verbannter‘‘, d. h. als administrativ 

Verschickter in Brussa. Der Kindskopf mit den grofien sanften Augen, den das Bild 

in mithterem qatil zeigt, wirkt sehr sympathisch. 

* Beriihmte Schauspielerin, Armenierin ()); ihr widmete Aka Giindiiz sein miihterem qatil. 



miuhterem gatil ,Der Morder in Ehren“ ist ein vorzigliches Volks- 

stiick: in der Anlage einfach und mit primitiven Mitteln arbeitend 

(Schaich Schamyl erscheint in bengalischer Beleuchtung), gibt es 

die ehrliche opferwillige Vaterlandsliebe der Manner und Frauen 

des Kaukasus getreu wieder; besonders unter den Frauen finden 

sich prachtige Gestalten, wie die greise Mutter Dschans, ein Bild 

der schlichten, gottergebenen, liebevollen Turkenfrau, die scharf 

denkt und warm empfindet. Das Stiick loste bei den Auffiihrungen, 

in denen sich Kenar Hanum auszeichnete, der der Druck gewidmet 

ist, Stiurme der Begeisterung aus; die literarische Kritik hat es 

nicht freundlich aufgenommen: es ist ihr zu simpel; die modernen 

Tiirken haben eben noch nicht das Verstandnis wiedergewonnen 

fir den inneren Wert des Volkstiimlichen, und Schonherrs 

»Volk in Not“ wiirde ebensowenig Gnade in ihren Augen finden: 

allerdings ist Aka Gunduz etwas gar zu einfach in seinen Mitteln, und 

die Bombenwerferei im letzten Akt wirkt abstofiend; auch die 

Erscheinung Schamyls ist ein etwas grobes Mittel, aber seine 

’ Verse sind packend (sie wurden in meiner Ubersetzung vielfach 

zu Gehdor gebracht durch den Vortragskiinstler Senff-Georgi). 

Auch Hachtmann (S. 42f.) wei von seinem Leben nur, daB 

er ,ein Kaukasustirke ist“ Von dem Regimente Muchtar-Kamil 

verfolgt und ins Gefangnis geworfen (siehe unten zu tiirkiin kitaby 

Nr. 33), hatte er noch spater Konflikte mit der Regierung!: er 

wurde nach Brussa verbannt, wo er gegenwartig [1917] lebt. — 

Hachtmann behandelt ausfuhrlich sein Drama miihterem qatil der 

Morder in Ehren“? und berichtet kurz uber seine Erzahlung qatyrgy 

oghlu, die MSOS I fehlt. AufSer ihr trage ich nach: 1. tirkin kitaby 

das Buch des Tirken“ (1329, 232 S.); 2. tiéirk qalby ,das Tirken- 

herz“ (0. J., 184 S.); beide sind Sammlungen von Erzahlungen und 

Gedichten. tiirkiin kitaby enthalt 33 Stticke: 1. ,,.Der Pulvergeruch« 

(S. 112): Besuch eines Tiirkenlagers, mit Bild von Sitten und Sprach- 

proben; 2.,,Der diitte Hauptmann® (S. 13—29); 3. Las Friedensschiff* 

1 Nach einem Bericht liegt dem Osmanen Ja‘kub in ,,Mérder in Ehren‘ (vgl. hier n 2) 

die Gestalt des Ja‘kub Dschemil zugrunde, der an der Spitze eines schnell unter- 

driickten Aufstandes im Heere stand (vgl Mandelstamm, Le sort de Ul Empire 

Ottoman S. 176f.); das wurde tibel gedeutet. 

2 Ob man mit Hachtmann ,,das Tiirkentum des Kaukasus‘‘ als die eigentliche Haupt- 

person des Dramas ansehen darf, méchte ich nicht entscheiden; sicherlich ist der 

Osmane Ja‘kub, der die noch ungeschulten Kaukasier diszipliniert und ihren Aufstand 

organisiert, gedacht als Mittelpunkt der Aktion gegen die Russenherrschaft; es wiirde 

sich also zugleich um eine osmanisch-patriotische Tendenz handeln. 

Urkunden und Untersuchungen, 3. 8 



(S. 30—41); 4. »Bei den Waffen* (S. 42—45); 5. »dn Enwer Bej in Beng- 

hazi, aus dem Munde seiner Mutter“ (S. 46 —52); 6. ,,Ramazan Chodscha“ 

(S. 53-—62); 7..Der Brief der Mutter“ (S. 63—70); 8. ,,Die rote Antwort 

(S. 71—78); 9. .Das Geheimnis des Windes« (S. 79—87); 10. ,Zwet Daten* 

(S. 88—101); 11. ,,Adschu Mehmed (S, 102—111); 12. ,,Der Volksgenosse* 

(S. 112—116); 13. .,fatih — In seinem Mausoleum* (S. 117-121): ein 
Gebet am Sarge des grofen Kaisers; 14. ,,Die erste Kanonenkugel* 

(S. 122125); 15. »Der Araber« (S. 126—129); 16. ,,Das Grab des 

Kaisers* (S. 130—132) es ist das Grab Murads IL auf dem Amsel- 

felde gemeint; 17. .,Vor dem Mihrab — In der Sulaimanije-Moschees 

(S. 133—136): ein Gebet; 18. ,, Die Niederlage« [bozghun] (S. 137—140): 

ein Gedicht, vom 18. 1. 1328 [31. 1. 1913], in 8 Strophen von 

5 Versen (Elfsilber: 6+ 5 mit aaabb) mit Refrain (2 Verse, 

leicht gemodelt); Str. 1 ,,Wein’, mein Auge, weine! Trennung 

ziemt / Dem heimatlosen Manne ziemt der Kerker“; es verdient 

seine Berthmtheit: getreuer Ausdruck der Verzweiflung in hochster 

Not; die Sprache ist ganz einfach, rein turkisch; ein Kind versteht 

das!; Str. 5 V. 4. 5 die beliebte rhetorische Frage mit nerede, die 

sich bei Mehmed Emin oft, selten bei Zija findet und bereits 

etwas Klischeehaftes hat; sie wirkt aber, wie alles andere, hier 

nicht banal; mit einfachsten Mitteln wird die grote Wirkung erzielt; 

19. »Dus hdchste Gericht — Auch im Mausoleum Fatihs« (S. 141—145): 

ein Gebet; nicht glicklich; ,die in meinen Pulsen schlagenden 

Adern“ S. 141, 6 wohl ein Anklang an Zija [vgl. 0 S. 7]; 

20. Der Bastard — Aus einem Briefe (S. 146—154); 21. Meine Jahre 

in Kreta® (S. 155—158); 22. .ftebellion« (S. 159-168); 23. ,,An Reuf* 

(S. 163—168); 24. ,,Der Mund des Friedens* (S. 169—180); 25. ,,Die 

Erzdhlung von der Wahrheit® (S. 181—190); 26. ,,G@eht nicht! Geht nicht! — 

Dieser Weg, den du gehst, fiihit in ein Dorngestriipp — An die Gehenden“ 

(S. 191-195): Eine verzweifelte Beschworung, den Weg nicht 

weiter zu gehen, der ins Ungltck fihre; datiert vom 25. 1. 1328. 

[7. 2. 1913]; 27. ,,Offener Brief an das Heer“ (S. 196—200): preist 

das bisherige Verhalten des Heeres; 28. ,,Wo seid Ihr? Warum 

schweigt Ihr? — An die Dichter und Schriftsteller« (S. 201204): ahnlich 

wie Nr. 26; 29. ,,Galata* (S. 205—209); 30. »,Bittgesuch an meinen 

1 Von einem tiirkischen Kenner hére ich, daS Aka Giindiiz ein Chatib, ,,Redner‘‘, 

ersten Ranges sei und sich dem beriihmten Hamdullah Subhi an die Seite stellen 

lasse. Derselbe Gewahrsmann deutete an, da die Schuld Aka Giindtiz’ als Mensch 

sich nicht ganz von seiner literarischen Tatigkeit trennen lasse. Aus allem gewinnt 

man den Eindruck einer tiefen Tragik dieses Lebens. 
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grofen Kaiser (S. 210—215), vom 5. 2. 1328 [18. 2. 1913]: eine 

Beschworung des Sultans, sich an die Spitze des Heeres zu stellen 

und das Kaiserliche Zelt auf den Befestigungen von Tschataldscha 

zu errichten, um den geheiligten Boden vor den Feinden zu retten; 

31. 5,Noch ein Tropfen Blut (S. 216—219): Auch hier Beschworungen; 

»Wo bist Du, Kemal? Die Dichter werden aufgerufen; 32. ,,Dic 

ea des Paschas* (S. 220—228); 33. Ach! Im Gefdngnis« (S. 229—232): 

Gedicht in Elfsilbern (4 + 4 + 3) mit zweiversigem Kehrreim 

nach je zwei vierzeiligen Strophen; der Kehrreim: ,,Weine Nach- 

tigall! Viel Gift gibt’s in Deiner Sprache / Kein Tirke blieb im 

groBen Rumelien“; es entstand, als Aka Gunduz, Parteiganger 

des Ittihad, unter dem Regimente Muchtar-Kamil mehrere 

Monate im Gefangnis gehalten wurde. — Die Stiicke stammen 

samtlich (nur zwei sind nicht datiert) aus der Zeit zwischen dem 

17. September 1328 [30. 9. 1911] und dem 3. Februar 1328 

[16. 2. 1913]: das war die tiefste Erniedrigung der Tuirkei, und so 

niederdriickend waren das Gefthl des volligen Versagens im 

Kampfe der Waffen durch die Unfahigkeit und Unredlichkeit der 

héchststehenden Personen und das Geftihl der selbst im Heere 

herrschenden Korruption und Sorglosigkeit, dafi auch den Besseren 

das Vaterland gleichgiiltig wurde; auch die Jingeren wurden an- 

gefressen von dem watan‘alehdarlyg , Antipatriotismus“, der mit den 

Handen im Schofe dem hereinbrechenden Unheil zusah. Dieser 

Zeit gehort das tirkiin kitaby an; das Herz des Dichters ist zerrissen. 

Aber die Grundstimmnng ist doch Lebensbejahung und die 

Zuversicht, dafi sich ein Ausweg aus der Not finden wird. Die 

Motive sind fast samtlich aus dem Kriege geholt und aus der Not, 

die dem Vaterlande durch ihn erwuchs. Auch hier spielen die 

Sterbeszenen und der Friedhof eine unverhdltnismafig grofe 

Rolle. Das ist eine schon oft geriigte Mode der Tirkischen 

Moderne (vgl. Horn S. 31). Woher stammt diese ungesunde 

Manier? In der alteren osmanischen Literatur findet sich diese 

seltsame Liebhaberei, soviel mir bekannt, nicht. Unter den Mo- 

dernen erreichte sie den Gipfel in dem auch von der Kritik ab- 

gelehnten ,Uhu“ Chalid Fachris (die Sterbeszene in ,,Hannele“ 

ist etwas ganz anderes, und selbst hier, vor einer wirklich grofen 

Kunst, empfinden wir die Gefahren solcher Schilderungen). Von 

Turken hore ich die Erklarung: ,,.Wir Orientalen neigen zur Me- 

lancholie“; das ist eine vollig unzuldssige Verallgemeinerung: gerade 

der Tirke liebt Heiterkeit, hat etwas Frisches, Flinkes, und sein 
Re 
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Humor bewahrt den unverdorbenen vor gramlichen, sentimentalen 

Stimmungen; auch aus der Not des Terror-Regiments lait sich die 

Erscheinung nicht restlos erklaren, wenn auch das Leben in be- 

standiger Furcht vor schwersten Angriffen auf Leben und Ver- 

mogen traurige Bilder hervorruft. In der franzosischen Literatur, 

die so starken EinfluB ibte, finden sich Beispiele fiir die Tod- und 

Kirchhofmalerei; ich wage aber nicht, bestimmte Einfliisse auf- 

zustellen. Eine zweite Schwache des Dichters sind die gebetartigen 

Anrufungen vor den Katafalken der alteren osmanischen Herrscher 

(Murad I., Fatih). Diese gesalbten Reden mit ihrer banalen Frommig- 

keit, die sich durchaus in den Formen volkstimlichen, kirchlichen 

Denkens und in dem Rahmen des billigen Predigtstils zungen- 

gewandter Hodschas bewegt, wirkt auferlich und in der hier ge- 

botenen Menge genossen geradezu abstofend. Wie tief ist da- 

gegen Zija, in dessen ,frommen“ Gedichten die grofen Probleme 

von Religion und Ethik in ihrem innersten Wesen zu erfassen 

gesucht werden. Sind die Frommeleien Aka Gindiz bewufite 

Konzession an den schlechten Geschmack der Ungebildeten und 

der urteilslosen Gebildeten? Nach Mitteilung eines tiirkischen 

Freundes war tiirkiin kitaby wedacht als Lesebuch fiir Schulen, wegen 

der hinreif{enden, gerade einfache Gemiiter bezaubernden Kraft 

der Diktion Aka Gtindtiz’; man scheine aber davon abgekommen 

zu sein. Die Aufgabe, ein Schulbuch zu liefern, wiirde die Wahl 

mancher Sticke erklaren, auch jene, sich allzu haufig wiederholenden 

,»aebete“, die nur geringe Mannigfaltigkeit zeigen. Die Sammlung 

ttirk galby ist nicht ganz so einseitig und rihrselig. Bemerkens- 

wert ist hier die Neigung zur Schilderung fremder .Volkstypen. 

So erscheint der gegen die Italiener kampfende Araber von Tri- 

polis in <Akkasch [‘akkas] Ibn Mansur (S. 78—86) und Ali Fezzani 

(S. 87—94); sie sind die Vertreter der treuen Gesinnung zum 

Kalifen, fir die sie den Tod leiden; ,,Tripolis“ (S. 24—28) schildert 

den Abschied des gegen den Feind ziehenden Arabers von Mutter 

und junger Frau: jene will ihn zurtickhalten, diese gibt ihn hin: 

der Dichter kennt offenbar Land und Leute. Beachte: gerade die 

Verbannung nach Tripolis hat in zahlreichen jungen Osmanen 

Energien geweckt; die dorthin Gesandten hatten zum Teil einen 

innern Gewinn aus diesem Aufenthalte, bei dem sie manches dem 

Lande Niitzliche schufen. — Sympathisch ist: Die dre Tage des 

Atenasch [Athanas] (S. 131—155): der junge Grieche hat wacker 

fur das Osmanische Vaterland gekampft in treuester Waffen- 



briiderschaft mit dem ihn schatzenden und liebenden Onbaschi 

Sali und seinem Hauptmann Mehmed; der lange Brief, den er mit 

der Todeswunde an die Mutter schreibt, ist rihrend; solche Ge- 

sinnung war nicht die Regel im Balkankriege. Man mochte aus 

der Skizze schlieBen, daB Aka Gindiiz, als er das schrieb, vom 

Osmanismus durchdrungen war; ein Turanist hatte kaum Kraft 

und Mut gehabt, einem Nichttirken in solcher Weise gerecht zu 

werden. Auch eine Armeniergeschichte wird erzahlt, .jumurgaq* 

(S. 156—166): der namenlose kleine armenische Schurke, der nur 

unter dem Namen jumurgaq ,Skrofel“1 bekannt ist, und ein elendes 

Diebesleben fiihrt, erscheint zum Schluf& als Pascha in hoher 

Stellung im Jyldyz-Kioschk. — Die Abgewandtheit vom Turan- 

fanatismus ist markiert durch die erste Skizze, nach der die ganze 

Sammlung genannt ist: ,,Das Twirkenherz« (S. 3—12): der Erzahler 

hat einen reichen jungen sibirischen Freund, der mit Begeisterung 

von seiner Heimat jenseits des Baikalsees spricht; er entschwindet 

ihm aus den Augen; eines Tages treffen sie sich in Brussa wieder, 

wohin auch die Mutter des Sibiriers gekommen ist; er selbst dient 

mit glihendem Eifer im Osmanischen Heere; hitibsch ist die Be- 

schreibung des Besuches bei der Sibirierin (S. 6f.), die den Besucher 

mahnt: ,,Bleibe Tiirke und liebe die, die nicht Tuirken sind“. Mit 

diesen Worten schlieBt auch die Erzahlung: sie sind in altttirkischer 

Schrift (was dachte sich der Erzahler dabei?) dem Innern eines 

kostbaren Ringes eingegraben, den die Alte dem Erzahler schenkt, 

als er sie nach drei Jahren wieder besucht gelegentlich des Helden- 

todes ihres Sohnes. Darf man in diesem, dem Gesamtbilde des 

Dichters entsprechenden, aber von der gegenwartigen Stromung 

leicht als Angriff zu deutenden energischen Bekenntnis eine der 

Ursachen sehen fir die Verbannung, in der Aka Giindiiz seit 

mehreren Jahren lebt? — Ein seltsames Sttick ist ,Ultimatum vom 

8. September 1327 [21. 9. 1911]2“: der Dichter windet sich unter 

- den Qualen bestandiger Demitigung seines Volkes: ,schamte ich 

mich nicht vor Ahn und Ahnfrau, so wiirde ich zu Hause bleiben; 

1 Das Schimpfwort war ihm von der Mutter, als er sie in die Brust gebissen, beigelegt 

worden, und wird auch im tiirkischen Sami als Fluchwort verzeichnet; juwmurgaq ist 

vulgarer Fehler fiir yumrugag, von jumrw,,Geschwulst'. 

Das Datum ist umrichtig: das Ultimatum Italiens betreffend Tripolis und Cyrenaika 

wurde in der Nacht vom 26. bis 27. September von San Giuliano dem Geschiftstrager 

de Martino zur Ubergabe an die Pforte iibersandt und wurde am 28. September dem 

Gro8wesir Hakki Pascha ibergeben. 
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bin ich denn geboren nur um verwundet, erdrosselt, tyrannisiert 

zu werden?... Nun wurde mir noch eine schlimmere Schmach 

zuteil; aber wir sind jetzt einig: ziehe das Schwert und Offne das 

Auge! Fort in den Krieg!“ — Ein einziges Stiick ist historisch: 

Barrak [barraég| Reis (S. 95—107); die Geschichte von jenem os- 

manischen Flottenfiihrer, der die feindlichen Schiffe in Brand gesetzt 

hatte, und, als am 21. Schauwal 904 [1. 6. 1499] Venetianische 

Soldaten auf sein Schiff gekommen waren und Ubergabe der Flotte 

forderten, an die Pulverkammer des eigenen Schiffes Feuer legen 

laBt. — Nur ein Stiick ist in Versen (Funfzehnsilber in 4 + 4 + 4 + 3): 

Zwei Feste (S. 58—63). Zuweilen sind kleine Gedichte in Volkston 

eingestreut, die vielleicht Wiedergaben von Volksstiicken sind 

(S. 47f.). 

In beiden Werkchen fehlt das bei den osmanischen Tiirken so 

haufig anzutreffende Moment des Humors. Das geht, wie andere 

Eigentimlichkeiten, vielleicht auf den Ursprung Aka Gindtz’ 

zuruck: er ist Kaukasusttirke (siehe oben); diese sind sanfter als 

die Osmanen, ausgeglichener, bestandiger, entbehren aber der 

Energie des Osmanen, die ihm erhalten blieb unter dem ungeheuren 

inneren und auferen Drucke und die nun in einer neuen Periode 

sich entfaltet. 

In der Sprache liegt eine grofe Starke: der Dichter kennt die 

Eigenheiten und wendet sie glicklich an; die ,,Klassiker“ verfiigen 

uber einen minimalen Bestand an Begriffen und Wortern, und ihr 

Reichtum ist ein Schein, dadurch hervorgerufen, dali sie bei Be- 

zeichnung derselben Sache mit den drei Sprachen abwechseln: 

die Mannigfaltigkeit der Dinge, die Aka Gindtiz nennt, bringt 

einen bedeutenden Wortschatz mit sich, der seine Darstellung kraft- 

voll und packend macht; gerade darum ist er aber fiir den Fremden, 

der in der Literatursprache lebt, unbequem zu lesen (ahnlich 

Victor Hugo)}. 

1 Aka Giindiiz miifite ausgebeutet werden fiir die Arbeit, die sobald wie méglich zu 

machen ist: Ergainzung der bekannten Worterbiicher des Osmanischen aus der neueren 

Literatur und der Volkssprache (zunichst Grofi-Konstantinopels); ein Beispiel: ein 

Lieblingswort von ihm ist jaslanmaq; nach miindlicher Auskunft von Tiirken ist es: 

sich anlehnen‘‘, wie wenn jemand sich an eine Tischkante lehnt, mit dem Neben- 

begriff des Sichausruhens''; das Wort fehlt bei Sami; bei Zenker ist es zusdmmen- 

geworfen mit jassylanmaq [von jassy ,,flach‘‘], bei Zenker mit teSdid, das bei Sami 

fehlt, aber richtig ist: Ahmed Wefik (S. 1223); lehge% ‘otmani (S. 1223): jasmaq: 

asly jatsamaq jassamaq jatsy etmek diizeltmek. 
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Uber Aka Giindiiz’ gatyrgy oghlu1 hat Hachtmann bereits kurz 

berichtet (S. 45). Aka Gindtz hat hier mit Geschik den traurigen 

Zustand des Landes in der Verfallzeit geschildert. Er lat seine 

Erzahlung von dem Rauberhauptmann Katyrdschy Oghlu Schah 

Mohammed Agha unter Mohammed III. spielen (in der Zeitangabe 

auf dem Titel ist ein Druckfehler: statt 1508—1509 ist zu lesen 

1008—10092). Das Buch von Katyrdschy Oghlu ist eine Folge 

von einzelnen Szenen, die sich gut voneinander abheben. 

Bild 1 zeigt uns die Burger der kleinen Stadt Sidischehir (80 km 

sudwestlich Konia), die nach dem Freitagsgebet im Hofe der grofien 

Medrese Rat halten, denn Gefahr ist im Verzuge; auch Vertreter 

der Nachbargemeinden Bej Schehri, Yigyn und Kara Hisar Sahib 

(gewohnlich Afjun Kara Hisar genannt) haben sich eingefunden. 

Der Vertreter von Bej Schehri erstattet Bericht tuber die von 

Katyrdschy Oghlu Schah Mehmed und seinen Gesellen, voran 

Haidar Oghlu, veriibten Greueltaten und verlangt Direktiven. 

Da erscheinen auch schon zwei Hirten auffer Atem mit Bot- 

schaft vom Rdauberhauptmann selbst: der Ortsvorsteher Bakla 

Mausylly Riza Agha solle sofort 2000 Piaster zahlen; der 

erklart, das werde er nicht; die Regierung musse helfen: ,,Dieser 

Hals ist ein Turkenhals; er kann wohl abgeschnitten werden, aber 

er beugt sich nicht.“ Die lebhaft bewegte Szene ist kinstlerisch 

aufgebaut und wirkt packend. 

Bild 2: Der Bote berichtet dem Rauber; der steigt sofort zu 

Pferde; alsbald ist er in dem unglicklichen Sidischehir, dem er tibel 

mitspielt; eine gute Beute ist die schone Esma, deren Mann er 

totete; er traumt von einem Konigreich Anatolien, das er aufrichten 

will bis an die Grenze Irans; man zieht weiter: ein Weggenosse 

' singt ein Rauberlied (5 Vierzeiler, S. 19f.). 

Bild 3: Man kommt in das Rauberlager, Sary Sowuk, wo sich schon 

Haidar Oghlu mit seiner Truppe befindet; dort gibt es ein 

Zechgelage, bei dem Esma, betrunken gemacht, tanzt und ein 

schones trauriges Lied singt (4 Vierzeiler, S. 23). 

Bild 4: Der Rauber zieht gegen Karadscha Oren; auf dem 

Wege wird ein Koschma gesungen (4 Vierzeiler, S. 27f.); an einer 

Quelle traumt der Rauber von einem weiten Reich und sehr sehr 

viel Geld; da ertdnt ein seltsames Lied zwischen den Baumen hervor 

1 gatyrgy oghlu — awgi sultan mohammed dewrinde 1508—1509. Stambul 1332. 58 S. 

2 Auch die andere Sanierung 1598—1599 ist méglich, denn Mehmed III. regierte 1003—101 2/ 

1595—1603; sicherlich wollte der Verfasser auf dem Titel das Hidschra-Datum geben. 

” 
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(4 Vierzeiler, S. 30f.); der Sanger ist Ujsal Tosun, ein Verriickter, 

der in bewegten Worten zum Himmel fleht gegen Katyrdschy 

Oghlu; der Rauber stellt ein Verhor mit ihm an und erschieft ihn 

kurz; das Dorf, um dessen Befreiung von dem Rauber der Verriickte 

den Himmel gebeten, wird von diesem selbst ganz grindlich befreit, 

d. h. bis auf den Grund zerstort. 

Bild 5: Katyrdschy Oghlu zieht aus auf neue Heldentaten; 

der zuriickbleibende Haidar Oghlu.erhalt die Nachricht, die Re- 

-gierung habe Ahmed Pascha mit Heeresmacht gegen die Bande 

gesandt; aber der Rauber furchtet sich nicht: er kennt die Lage 

des Reiches genau (S. 37f.): eine ausgezeichnete Schilderung; im 

offenen Kampfe werden die Rauber geschlagen; aber der Pascha 

beutet den Sieg nicht aus: nach alter ttirkischer Kriegsart legt 

man sich zunachst zur Ruhe, denn man ist mude, und Pascha 

und Lager sind nach dem Nachtgebet alsbald in tiefem Schlummer. 

Das ist die Rettung: Rauber schleichen sich an die Wachen heran; 

alsbald findet am Rande des Lagers eine Beratung von Raubern 

und Soldaten statt; diese werden tiberzeugt, dafi es die grobte Sitinde 

ist, wenn sie als Muslime gegen die Glaubensgenossen kampfen, 

und in offener Meuterei lassen sie den Pascha im Stich, der leicht 

gefangen und auf jede Weise beschimpft wird; er soll nach Stambul 

zurickgeschickt werden in klaglichem Aufzug; mittlerweile kommt 

Katyrdschy Oghlu angaloppiert und fahrt Haidar Oghlu an 

wegen seiner Blodheit: er laBt dem Pascha die Augen ausstechen 

und den Kopf abschlagen. 

Bild 6: Nach Haidar Oghlus Tode treibt’s Katyrdschy Oghlu 

wo moglich noch arger; sein Reichtum mehrt sich; nur erfullt ihn 

eine Sehnsucht; Stambul! Dorthin macht er sich auf; auf dem Wege 

wird ein Lied gesungen (2 Vierzeiler, S. 48); in Tschaj wird die 

Begnadigung aus Stambul erwartet; von den hodchsten Beamten 

treffen Geleitbriefe (cst? mann@me) ein; endlich zieht er in die Hauptstadt 

ein und wird vom Sultan empfangen; das Volk in Stambul weil 

eigentlich nicht, worum es sich handelt, aber es gafft; man weib 

nur, es gibt ein Fest. Freilich eine Unannehmlichkeit hat der 

Aufenthalt in der Hauptstadt fir Katyrdschy Oghlu: das viele 

Trinkgeld, das er zahlen mu. SchlieBlich tiberzeugt er die Re- 

gierung, daB er ein geruhiges, frommes Leben fiihren und seine 

vortrefflichen Verwaltungsfahigkeiten in einem Sandschakbejlik 

werde betatigen konnen; er verlangt Jenischehir und erhalt es. 

Die Bewohner sind geknickt: Katyrdschy Oghlu fihrt inmitten 
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alter Skelette und auf der Brust neuer Leichen ein geruhiges, 

frommes Leben bis an sein Ende. 

Man wirde irren, wollte man in gatyrgy oghlu eine gewohnliche 

Raubergeschichte sehen, etwa wie wenn es sich um die Wieder- 

gabe eines alten Destans handelte1. Der Dichter fand in den 

Chroniken einen Stoff, der fiir eine Pest des Osmanischen Reiches 

in der Verfallzeit typisch ist: ein Kraftmensch wachst sich durch 

die Elendigkeit der Regierung zu einer Geiffel ftir.eine Provinz 

aus; nicht einmal mit Heeresmacht kann man ihn bezwingen; 

schlieBlich nimmt die Regierung ihn in Dienst, und er wird ver- 

nunftig, oder er setzt nun sein Treiben erst recht fort. Das ist 

wohl der Ursprung zahlreicher Derebej-Familien in Anatolien und 

Kurdistan?. Der Hauptzug im Wesen des Raubritters von der 

Katyrdschy-Kasse ist die politische Tendenz: er setzt sich bewubt 

in Widerspruch zur Regierung, die er verachtet und deren unfahige 

Diener er mit besonderer Grausamkeit behandelt. Kostlich — 

vielleicht nicht ohne einige Bosheit — ist von Aka Gitindtiz das 

Motiv herausgearbeitet, das einen der schwersten Schaden der 

»guten alten frommen Zeit“ darstellte: ,der Muslim soll dem Muslim 

kein Leid antun“, und das volkstiimlich sich so ausdriickt (ich horte 

es mehr als einmal): bende miislim sende miislim elhamdi lillah ,,wir 

sind ja beide Muslime, Gott sei Dank“ — es ist das Spieigesellentum 

auf religidser Basis, das da gepredigt wird. Dieses gottliche Gebot 

wird erschittert, wenn die muslimische Regierung gegen Rauber 

vorgeht, die den Islam bekennen. Die Schlauheit, mit welcher 

Haidar Oghlu die Soldaten des gegen ihn gesandten Ahmed 

1 Gelegentlich wurde mir der Gedanke gedufert, Aka Giindtiz habe mit gatyrgy oghlu 

seinen Nachfolger Ahmed Muchtar verspotten wollen, der in der Tat ein Nachkomme 

des Rauberhauptmanns ist (sein Sohn Mahmud Muchtar nennt sich sogar Katirdschoglu 

auf dem Titel seines Die Welt des Islam [Deutsche Orientbiicherei I, Weimar 1915]). 

Graf Miilinen macht mich aufmerksam auf die Erwihnung des Rebellen Katyrdschy 

Oghlu, der unweit von Hannibals Grab den Truppen des GroSherrn Awdschi Mehmed 

(Sultan Mohammed IV.) eine Schlacht lieferte, bei Hammer. 

2 So viel mir bekannt, sind bis jetzt die Bildung der Dere-Bej-Herrschaften und die Macht- 

gewinnung durch Raubritter in der Tiirkei noch nicht Gegenstand wissenschaftlicher 

Behandlung gewesen. Ich empfehle dieses Problem dringend. Es sind zunidchst die 

Tatsachen zu sammeln, fiir welche namentlich die Berichte von Reisenden in Anatolien 

und Syrien in Betracht kommen, die das Treiben aus der Nahe beobachteten. Die 

Hauptnamen sind bekannt; da ist vor allem der Oberrduber und Patriarch, der Kurde 

Bedrchan, aus neuerer- Zeit sein Volksgenosse Ibrahim Pascha (Wiranschehir); in 

Nordsyrien die Rittersippen, die bei Ritter nach zeitgendssischen Quellen ausfiihrlich 

geschildert werden u. v. a. 
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Pascha bearbeiten laft, ist mit Liebe geschildert: kaum ist der 

Verfihrer zehn Minuten mit einer Wache zusammen gewesen, da 

bildet sich am Rande des Lagers eine Gruppe von Soldaten, die 

die Mahnung anhoren, sie durfen es nicht mit einer Regierung 

halten, die Untergang bringe, wahrend Katyrdschy Oghlu und 

Haidar Oghlu in Anatolien ein neues Regiment aufrichten wollen, 

und sie diirfen nicht auf Befehl eines ,.Kerls“ wie Ahmed Pascha 

gegen die Glaubensbriider kampfen: ,auch unser Herr Mohammed 

hat nur mit den abscheulichen Unglaubigen gekampft; welcher Abfall 

vom Glauben packte euch, dafi ihr gegen die islamischen Bruder. 

ins Feld zieht?“ Das wirkt, und als der Pascha die Soldaten ,, Verrater“ 

nennt, schleudern sie ihm das Wort zurtck. 

Die Parallelen zu anderen Raubergeschichten liegen nahe. Ich 

gehe hier der neuesten nach, deren Sammlung und Bearbeitung 

wir dem unermiidlichen Fleife und der bewundernswerten Arbeits- 

kraft Enno Littmanns verdanken. Das Lebensbild des Tschakyr- 

dschaly! in seinem ,,7schakydschy — in tiirkischer Rauberhauptmann 

der Gegenwart“ (Berlin 1915) ist einigermafien vollstandig, wahrend 

es sich in Aka Giindiiz’ gatyrgy oghlu nur um Szenen aus dem ~ 

Leben des Raubers handelt. Wir gewinnen aber aus dem — 

Material ein klares Bild von den beiden Mannern und konnen 

daraus nicht unwichtige soziale Schlisse ziehen. Es sind zwei 

Typen, die nebeneinander hergehen: da ist der Gewalttater aus 

Neigung, ja, Leidenschaft, der von unersattlicher Machtsucht und 

Genufisucht getrieben ist, aus ddmonischer Bosheit die Mitmenschen 

qualt und uberall als Geifel empfunden wird; Katyrdschy Oghlu 

traumt von nichts Geringerem als ein grofies Reich zu grinden; 

er ermangelt nicht einer gewissen Genialitat; nur ist der Katyrdschy 

Oghlu des Aka Giindiiz nicht historisch genug, um darauf eine 

Charakteristik zu bauen; wir kenen aber Gestalten, die ihm nahe 

stehen: ich nenne nur den Kurdenhauptling Bedrchan, dessen nichts- 

wurdiges Treiben Layard beschrieb, und den unseligen Ibrahim 

Pascha, den aufzusuchen um die Wende des Jahrhunderts als eine 

Art Sport galt. Das sind Manner von ganz anderem Umfange als 

der Kleinrauber Tschakydschy, der sein Handwerk eigentlich 

nur im Kaza Odemisch und in dessen nachster Umgegend betrieb. 

Wenn die Regierung mit jenen nicht fertig werden konnte, so ist 

es erklarlich: der Padischah wohnte so weit, so weit! und der 

' goldene Esel, den sie zuweilen verwandten, war feist und stark. 

1 Hauptquelle ist der Tschawusch Ibrahim, tiber welchen si¢he dort S. 24. 
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Gegen sie ist Tschakydschy ein armer Teufel, der seinen Erfolg 

nicht zum wenigsten dem Umstande verdankte, daB er den obersten 

Vertreter der Regierung selbst, den Wali von Smyrna, in seinen 

Diensten, d. h. als Gesellschafter hatte (siehe Littmann S. 9)!. 

Einer so feinen Intrige wie die Verhetzung der Soldaten auf religioser 

Basis (siehe S. 52) ware er nicht fahig gewesen. Und doch, gegen 

ihn kam die Regierung nicht auf. Hier zeigt sich ein Motiv, das 

bei Katyrdschy Oghlu ausfallt: Tschakydschy geniefit Liebe 

und Verehrung bei einem Teile der Bevolkerung, denn die Objekte 

seiner Gewaltsamkeit sind die Reichen und die Regierungskassen, 

mit denen Mitleiden zu haben die grofe Masse keinen Anlaf hat; 

wohl aber erweist er gelegentlich Notleidenden Wohltaten. Kein 

Wunder, dafi der verfolgte nie zu finden ist. Ein anderes Unter- 

scheidendes ist, daB Tschakydschy nach der, den Eindruck der Auf- 

richtigkeit machenden Aufzeichnung des Tschawusch Ibrahim nicht 

zum wenigsten durch Rache zu seiner Laufbahn getrieben war. Ob die 

Annahme des Regierungsdienstes durch Katyrdschy Oghlu historisch 

ist, kann ich nicht sagen; sicher ist das Scheitern des Versuches der 

Regierung, Tschakydschy auf solche Weise zu gewinnen?. 

Was beiden Darstellungen, der kiinstlerisch ausgestalteten bei 

Aka Gindiiz und der primitiven bei Ibrahim gemeinsam ist, ist 

die Beigabe von poetischen Stticken, dort eingewoben in die 

Erzahlung durch den Dichter, hier auf Verlangen des Europaers ge- 

sondert von der Vita niedergeschrieben. Nur bei Ibrahim ist man 

sicher, dai die Sticke wirklich im Munde des Volkes umgehen; bei 

Aka Giindiiz liegen zwei Moglichkeiten vor: er adaptierte Volksgut 

dem literarischen Bediirfnis, oder er schuf aus Eigenem, dabei den 

ihm wohlbekannten Volkston so treu wie moglich nachahmend. 

1 Dazu kommt, daf Raub nicht eigentlich Straftat im Sinne des Schari‘at ist; gewohn- 

licher Raub (ghasb) ist nie unter die hudud — Eingriffe in/die Rechte Gottes — ge- 

rechnet worden; nur Strafenraub wurde, in der Not der Zeiten, in sie eingeschmuggelt 

(die alteren Juristen wissen nur von den bekannten vier hadud; gat‘ attariq ist ein 

fiinftes add, das erst bei den Spiteren vorkommt). 

2 Der Deutsche Hopf erzahlt nach dem Berichte eines Englanders, dafi dessen in Smyrna 

hochangesehener\ Grofvater auf Bitte der Regierung mit Tschakydschy in Unterhandlung 

trat: ,,der Erfolg war, dafi T. ein Lehensgut bekam und ein festes Gehalt gegen das 

Versprechen, selber das Rauberhandwerk aufzugeben und die ganze Gegend von Raubera zu 

sdubern“ (Littmann S. 8f.). ,,Lehensgiiter‘’ gab es um 1900 nicht. Was gemeint 

ist, geht hervor aus dem Berichte Ibrahims, daS zwar ein Kaiserliches Irade erging, 

das den Rauber verlocken sollte, daS aber Tschakydschy nicht in die Falle ging. Er 

wurde ja auch im Kampfe mit Regierungstruppen getotet. 
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Zunachst ein Wort iiber die Gruppe, die fiir den Forscher das 

weit hohere Interesse hat: die zwolf Vierzeiler Ibrahims. Littmann 

hat sich mit ihnen viele Muhe gegeben, und durch die Beihilfe 

von Kennern (Jacob, Németh) ist einiges herausgekommen!. Aber 

1 Dieser Teil des Biichleins ist erfreulicher als der andere, die von dem Tschawusch 

Ibrahim niedergeschriebene Vita des Raubers und die Bearbeitung dieser. Die sprach- 

lichen Einzelheiten dieser verfehlten Arbeit, die den Rest dieser Anmerkung in 

MSOS III S. 55—57 bilden, teile ich hier nicht mit. Ich gebe aber die allgemeinen 

Bemerkungen, die ich fiir methodisch wichtig halte. Wer mit Orientalen gearbeitet hat, 

weif, wie die Einfacheren unter ihnen, um sich dem schwerhérigen Fremden verstind- 

lich zu machen, immerwadhrend wiederholen, einen Ausdruck durch andere ersetzen, 

Worte an ungehoriger Stelle einschieben zur Erklarung, und wie dann der gutgliubige 

eifrige Fremde ein Manuskript mit Unmoglichkeiten erhalt. In diesem Falle liegt nach 

S. 10 eine Originalniederschrift des Ibrahim vor. Es ist aber yollig unméglich, 

da8 Ibrahim die soeben in Transkription gegebenen wirren Worte wirklich geschrieben 

hat. Die Erkliarung gibt Littmann selbst S. 10: Die Niederschrift war so schlecht, 

daf Ibrahim sie vielfach selbst nicht mehr lesen konnte; ,,ich habe nun geglaubt, mich 

im grofen und ganzen an die verbesserte Textgestalt halten zu sollen, d. h. an das 

Diktat (d. h. an die Transkription des Ganzen nach dem Diktat, die Littmann mit dem 

tiirkisch geschriebenen Texte nicht mehr vergleichen konnte und die an vielen 

Stellen von dem Original ganz bedeutend abwich, S. 10); wo dies vom Original 

abweicht, habe ich meist die diktierten Worte fiir die Publikation mit tiirkischen 

Buchstaben umschrieben... So ist ein ,gemischter Text‘ entstanden, der aber 

m. E. keine Gefahren der Ungenauigkeit und Unwissenschaftlichkeit in sich birgt''. Ich 

enthalte mich eines Urteils tiber diese Art Textbehandlung und bemerke nur, daf} die 

verachtete Philologie (,,es wire eine unndtige Arbeit gewesen, philologische Unter- 

suchungen iiber das Verhiltnis von Diktat und Original anzustellen‘‘ S. 10) hier recht 

sehr am Platze gewesen wire (ich halte daran fest, dafi meine Niederlegung des 

yltirkischen Textes aus Kaggar‘‘ [Keleti Szcmle 1904 und 1905] in sieben Varianten 

nicht unniitz war). Diese Verachtung hat sich geracht. Es gilt nun, den heillos 'ver- 

worrenen /Text zurechtzuriicken. Das kann nur jemand, der mit dem Osmanisch- 

Tiirkischen vertraut ist; mit ihm vertraut sein, heift freilich nicht, eine Zeitungsnotiz 

mit vieler Miihe und vielen Mifverstindnissen und mit Hilfe des Wé6rterbuches iiber- 

setzen und einige auswendig gelernte Satze hersagen; von den Schwierigkeiten des 

Osmanischen haben die meisten, die sich heute damit zu schaffen machen, nicht einmal 

eine Vorstellung; es ist nicht selten schwerer, einen osmanischen Text vollkommen 

richtig zu interpretieren, als eine Inschrift in einer bisher unbekannten oder wenig be- 

kannten Sprache zu iibersetzen, weil hier die Phantasie freies Spiel hat. — An den 

Versuch einer Sanierung des verdorbenen Textes von S. 1 schlof ich MSOS II S. 57 

folgende Worte an: ,,Es wird unzweifelhaft méglich sein, einen Aufsatz tiber den 

Rauberhauptmann zu erhalten, der besser unterrichtet, reichhaltiger, sprachlich einfacher 

und zugleich korrekter ist als das Stammeln Ibrahims (man tausche sich nicht dariiber, daf 

die gewaltige Umwalzung mit Riesenschritten vor sich geht: die ,,gelehrte'‘ Schreiberei 

Ibrahims wird bald keinen Vertreter mehr haben; man vergleiche z. B. die Sprache des 

hochgebildeten Aka Giindiiz: sie ist in den Augen der ,,Gebildeten‘‘ alter Schule gaba 

»roh", und doch ist sie meisterhaft neben den Stilbliiten des Tschawusch Ibrahim).“ 
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wichtige Punkte sind nicht erkannt, und auch im einzelnen sind 

Verbesserungen und Erganzungen notig; hier zeigt sich die Un- 

bekanntheit mit elementaren Tatsachen der Grammatik und des 

Wortschatzes sowie mit dem Bau dieser Art Gedichte; sicherlich 

haben die Ubersetzungen den trefflichen Kennern wie Jacob und 

Németh nicht vorgelegen. Ich bemerke: 1. Nr. 1, 4 drkiidir 

konaklury ,zittern die Palaste [vor Furcht]“; in der Anmerkung dazu 

wird spekuliert tiber das Suffix von konuklary, das ,vielleicht nur 

des Reimes wegen gesetzt“ sei; sonst mufite ubersetzt werden ,ihre 

Palaste‘, d. i. die Palaste der reichen Leute“; in dem Kommentar 

S. 43 wird von einer Parallele des ,,Zittern der Palaste im Tale zu 

dem Schwanken der Pappeln“ geredet; das ist alles vollig unniitz, 

denn wrkiwit bedeutet nie ,zittern“, sondern nur ,erzittern lassen“, 

und es ist zu tbersetzen: ,wenn du nach Tschakydschy fragst, [so 

wisse:j er laBt die Palaste erzittern (y ist nattirlich Zeichen des 

Akkusativs); aber noch aus besonderem Grunde ist die Ubersetzung 

»zittern die Palaste“ unmoglich: aus der Vergleichung mit Nr. 5 

und Nr. 8 (ubrigens auch aus der naheliegenden Erwagung einer 

gewissen, selbst in den einfachsten Liedchen spontan auftretenden 

Gedankenfolge) ergibt sich, dali der Vers nach dem Bedingungs- 

satz (Vers 3) eine Beziehung zu Tschakydschy hat (in Nr. 5: ,er 

trat in sein zwanzigstes Jahr“, in Nr. 8: ,er ist im Munde der ganzen 

Welt“; auch aus diesem Grunde ist ein: ,zittern die Palaste“ un- 

richtig und unmoglich). — 2. Nicht verstandlich ist S. 31 n 1 ,,bak 

steht des Reimes wegen ftir bakyn“; gerade der Reim ware hier 

ein Hindernis gewesen; denn baq auf jug zu reimen ist ein starkes 

Stiick und wirkt wegen des nebenténenden bog komisch; der Uber- 

gang von dem pluralen givin zum Singular bag war einzig herbei- 

gefuhrt durch die Silbenzahl. — 3. Erstaunlich ist, daB die erste 

Bedingung wissenschaftlicher Bearbeitung nicht erfullt wurde: die 

Feststellung der metrischen Form, ohne deren Erkenntnis die 

Feststellung eines sichern Textes nicht moglich ist; selbstverstand- 

lich hat auch die formlose Gestalt solcher Texte, wie sie tatsachlich 

im Munde des Volkes umgeht, ihre Bedeutung, und der Fall ist 

denkbar, daf die unmetrische Form ein grdferes Interesse hat 

als die korrekte; es muff aber durchaus der Versuch gemacht 

werden, zu sanieren, schon deshalb, weil dies der einzige Weg ist, 

die wahrscheinlich urspriingliche Form zu erreichen; dafi der 

erste Sager der Verse sie nach den tblichen Gesetzen gesagt hat, 

ist anzunehmen; Strophen bzw. Lieder, die wirklich ins Volk dringen, 



gehen meist, wenn nicht von Kiunstlern, so doch von Konnern 

aus, die das Technische beherrschen; hier liegen noch viele Probleme: 

was ist vom alten uzantum erhalten? in welchen Volksklassen ist 

die Fahigkeit des Sagens besonders stark? wie ist der Modus der 

Tradition? Ich klage mich selbst an, dafi ich diesen Dingen auf 

arabischem Gebiet nicht scharfer nachgegangen bin, aber ich habe 

in der Einleitung zu meinen ,,/iedern der Libyschen Wiiste“ einiges 

Sichere tiber die gaweal Agyptens beibringen kénnen; so muf es 

heute mit den Sangern Anatoliens gemacht werden, und zwar 

systematisch; in Stambul selbst bildet jetzt Koprilu eine Schule, 

die diesen Fragen mit Verstandnis und zielbewubt nachgehen wird; 

darum sollen wir nicht erschlaffen: wir werden in gemeinsamer 

Arbeit mit berufenen Osmanen und Tataren zu genauer Aufzeichnung 

der hauptsachlichen Destan-Stoffe, die heute in Anatolien leben 

(spater mtissen auch die andern Turklander herangezogen werden), 

zu gelangen suchen, und dieses Material ist dann von allen Seiten 

zu durchleuchten, unter Heranziehung samtlicher Nachrichten, auch 

der geringfugig scheinenden, die sich bei Ostlichen und westlichen 

Autoren finden, namentlich aber der alteren tberlieferten Texte, 

unter denen die dem Kaschgari verdankten obenan stehen (es 

ist wohl moglich, da wir trotz des Unverstandes der osmanischen 

»Klassiker“ hier noch Uberraschungen erleben). 

Zur vergleichend-literargeschichtlichen Behandlung der Sticke 

hat Littmann einiges beizutragen versucht. Wir kommen mit 

dem Heranziehen vereinzelter Parallelen nicht viel weiter. Die 

Stiicke sind vielmehr in den grofen Rahmen einer systematischen 

Behandlung zu stellen, die, soziologisch orientiert, diese Betatigung 

des Vorstellungslebens mit anderen Vorstellungsauferungen in einen 

historisch begriindeten Zusammenhang bringt. Alle Spekulationen 

tuber Stticke solcher Art sind zu orientieren an der Tatsache des 

destan. Ausfiihrung dieses Gedankens wiirde hier. zu weit fihren. 

Ich will nur einige wenige Bemerkungen machen, 

1. Bei den Tirkvolkern ist seit alters eine Gedichtgattung beliebt, 

die ein Ereignis oder einen Zustand in Vierzeilern schildert. Diese 

Vierzeiler haben ein eigenes Leben: sie sind Gestaltungen allgemeiner 

Natur oder knipfen sich an eine bestimmte Person oder enthalten 

Allgemeines und Bestimmtes zugleich. Zusammengestellt bilden 

sie einen destdn (pers. ddsetan ,,Erzahlung“; der Ursprung des Wortes 

ist nicht sicher; Vullers denkt an Ableitung von ddnisten; dann 

ware zu vergleichen ar. s‘r von Sa‘ara), eine Ballade. 
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2. Die altesten zurzeit erreichbaren Proben von Destanen aus 

Vierzeilern sind die Stticke, die Mahmud al-Kaschgari in sein 

diwan lughat atturk, verfafit 466/1074, aufgenommen hat; die metho- 

dische Bearbeitung dieser Stiicke durch Koprtilizade Mehmed 

Fwad! in Der Aschyk [‘asiq]-Stu<« in Milli Tetebbi‘ler I, 1 ff. fiihrte 

zu dem iberraschenden Ergebnis, da8 wir es da mit den Resten 

von vier deutlich unterscheidbaren grofieren Heldengedichten zu 

tun haben. ; 
3. Die Vierzeiler sind auferordentlich beweglich: der schaffende 

Volksgeist formt sie bestandig um; sie nehmen Motive aller Art 

in sich auf, auch solche hoherer Ordnung wie mystische; es ist 

dabei zu beachten, dai der Jargon der Mystiker durch die Teil- 

nahme auch mittlerer und niederer Leute an den mystischen 

Andachten bis zu einem gewissen Grade Volksgut geworden ist; 

hier sind mystische Momente unschwer zu erkennen in Nr. 10, sind 

auch erkannt von Jacob, siehe S. 48f. 

4. Von der Form der Vierzeiler bei Kaschgari handle ich hier 

nicht (einiges in meinem Referat tiber milli tetebbii‘ler 1—4 in ,,Der 

Islam“); hier nur so viel, daf{ am haufigsten vorkommt der Sieben- 

silber; heute scheinen am beliebtesten zu sein der Siebensilber mit 

4+ 3, der Elfsilber mit 4 +4 + 3 und der Elfsilber mit 6+ 5. Ich 

glaube die These aufstellen zu dtirfen: in den zwolf Sticken 

Littmanns sind alle drei Formen vertreten: Nr. 1—4 sind 

Siebensilber, jedoch, wie heute haufig, nicht mit durchgefthrter 

Zasur?; es wechseln 4 +3 und 3+ 4; rein 4+ 3 ist Nr. 3, rein 

3 +4 ist Nr. 4; zu sanieren sind Nr. 1, 3: lies caqygyjyy mit Fort- 

lassung von Mehmedi, und Nr. 2, 3 wschijor: lies icer; Nr. 2, 4 fehlt 

eine Silbe. — Nr. 5—o sind Elfsilber mit 4+ 4 + 3, ziemlich rein; 

zu sanieren Nr. 5, 1: das nach S. 30 n 2 ,,im Original stehende 

und beim Lesen ausgelassene“ su ist in den Text aufzunehmen; 

dieses Su ist gerade in diesen Gedichten beliebt, vgl. su bozdaghyn 

Nr. 7, 1; Nr. 5, 3 lies cagyrgaly mohammedi sorarsan; die Lesung 

1 Er widmete sich in den letzten Jahren ganz der Erforschung der Alteren osmanischen 

Poesie; vgl. oben S. 94. 

2 Es ist unbedenklich, hier den Terminus ,,Zdsur‘' anzuwenden fiir den Einschnitt, der im 

Verse regelmafig an bestimmten Stellen durch Wortende hervorgebracht wird. Wenn 

die klassischen Philologen gelegentlich ,,Zasur‘‘ auf die antike Metrik beschrankem wollen, 

so ist das Verkennung ihres Wesens, denn sie will nur einen Ruhepunkt schaffen, und 

das wird durch den Wortabschlu8 erreicht, mag es sich um Maf verse oder um Zihl- 

verse handeln. 
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mohammed ist unbedenklich; sie geht hier neben mehmed her; ich 

bemerke, daB die Aussprache Mehmed nicht durchgangig ist, mir 

wurden Falle genannt, in denen historische Mohammeds voll aus- 

gesprochen werden, mit dem Bewulitsein, dafi es sich hier um eine 

Abweichung vom Gewohnlichen handle; Nr. 5, 4 fehlen vier Silben; 

vielleicht dagyrgaly girmis usw.; Nr. 6, 3 lies eger ynanmaz ysanyz; die 

Zasur vor maz stimmt mit dem bei strengen Metrikern Beobachteten 

liberein; das tnanmazsynyz des Textes halte ich fur verhort; obwohl 

Vokalangleichung haufig ist, kann ich nicht annehmen, da der 

Vokal verwischt ist, hier, wo auch das niedere Volk den Sonder- 

charakter der Form (des conditionalis) empfindet; Nr. 6, 4 es fehlen 

zwei Silben; vielleicht gelin girin usw.; Nr. 7, 2 zwei Silben zuviel; 

lies galem gibi caqyrgynyn qaslary; Nr. 8, 3 herzustellen wie 1,°3; 

Nr. 8, 4 vielleicht caqyrgaly dyr ‘alemin dilinde; Nr. 9, 2 bu ist zu 

streichen; 9, 3 nach dir ist einzufigen ben; Nr. 9,4 das zweite aman 

und benim sind zu streichen. — Nr. 10o—12 sind Elfsilber mit 6 + 5; 

vollkommen rein ist 12, nur ist in V. 3 gelstin, in V. 4 sen zu streichen; 

in V. 2 ist Zasur nach otur unbedenklich, vgl. zu Nr. 6, 3; Nr. 11 

mochte ich so lesen: 1. atnajynly almys efe dizini 2. ptircemini dékmys 

efe jiiziine 3. sen efe wima sen dismen sdztine 4. sen coguqsun daha aldadyr 

sent (kann auch 4+ 4 + 3 sein); Nr. 10 mochte ich lesen: 1. gafesde 

. biilbiil dolakyr 2. jiiztine baganyn gézti qamasyr 3. aman ben serchosum 

dilim dolasyr 4. sen at martinyi boinumdan asyr. 

Ich bin weit abgekommen von Aka Gindiz. Wir befinden uns 

hier aber auf einem Boden, auf dem es einer energischen Auf- 

klarungsarbeit bedarf, damit die irrigen Vorstellungen, die besonders 

gefahrlich sind, wenn sie durch grofe Namen gedeckt sind, nicht 

weiter geschleppt werden. Zugleich ist es fir die Entwicklung der 

Turkischen Modérne nicht ohne Bedeutung, wenn ihre Vertreter 

sehen, dafi es in Deutschland Manner gibt, die jeden Schritt, der 

da getan wird, sorgfaltig verfolgen. .Manchen, im Osten und im 

Westen, wird das unbequem sein, und sie werden sich tiber diesen 

»Philologenkram“, diese kleinliche, pedantische, mechanische Arbeits- 

weise spottisch oder entriistet aufern. Mich selbst zieht es mehr 

zu anders gearteten Aufgaben. Aber diese scheint mir dringend. 

Sie ist eine Forderung des Tages. 



Uberreicht vom Verfasser. 

-Sonderabdruck 
aus den 

Mitteilungen 

des 

Seminars fiir Orientalische Sprachen 

zu Berlin 

B 

Jahrgang XXlI 

$ 

Abteilung 

Westasiatische Studien 

2 Beni 1918 
Gedruckt in der Reichsdruckerei 





Bibliographische Anzeigen. 

Eine medizinische Maimonides-Handschrift aus Granada. Her- 

ausgegeben, tibersetzt und mit Erlauterungen versehen von 

Rabbiner Dr. Kroner (Janus [Leyden] 1916, Bd. XXI, S. 203 ff.) 

Besprochen von O. Rescuer. 

Ds Inhalt der vorliegenden Abhandlung bildet, kurz gesagt, eine Zu- 

sammenstellung von aus verschiedenen Ingredienzien bestehenden Medika- 

menten und Gerichten, die als »aphrodisiaca« angewandt werden kénnen. 

Die Schrift ist auf Wunsch einer anscheinend héhergestellten Persénlichkeit 

abgefaBt; ob es sich um einen Mohammedaner handelt, geht aus dem Text, 

wo kein Name genannt wird, nicht hervor, doch scheint dariiber kaum ein 

Zweifel bestehen zu kénnen. Was die Originalitat des Autors betrifft, so 

1a8t sich dariiber zunachst kaum etwas Definitives ausmachen, solange wir 

nicht die verwandte einschligige Literatur einigermaBen vollstandig vor- 

liegen haben und iibersehen k6nnen, inwieweit sich eine Abhingigkeit von 

den dlteren (griechischen) Schriftstellern feststellen laBt und was die Araber 

selbst sowohl an wissenschaftlichem Material als auch an popularen An- 

schauungen von sich aus hinzugefiigt haben. — Der Text selbst ist leider 

nicht besonders gut erhalten, was bei einem, wenigstens vorlaufig als Unikum 

anzusprechenden Werk natiirlich doppelt bedauerlich ist. Anderseits hatte 

der Herausgeber wieder Unterstiitzung und Hilfe an dem _hebriischen 

Paralleltexte1, iiber dessen Bewertung und Wiirdigung ich selbst allerdings 

weiter kein Urteil abgeben kann. Im folgenden méchte ich nun eine An- 

zahl Textkorrekturen bringen, die sich mir aus einer Vergleichung des 

Originals (von dessen 9 Blatt der Herausgeber mir freundlichst 8 zur Ver- 

fiigung stellte) ergeben haben. I. Text. Seite 222/5 4sb:J| bzw. 4 le) 

Hd. 1b/8 ziemlich deutlich a8b<3\* (inf. VIII zu a); 299/11 — Hd. 2a/2 

d\ 9 (?); 223/2 = Hd. 2a paen. 2s) 4 (entspr. Ubers. 232/4: »der Zorn«); 

1 Veré6ffentlicht in: » Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin« von 
H. Kroner (Oberdorf-Bopfingen 1906). 

2 Ob in den Text passend, will ich zunachst dahingestellt sein lassen. 

RESCHER. 1 
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223/5 dol# (Druckfehler)?; 223/8 = Hd. 2b/8 (Text) glee (statt ¢ glee): 

223/10 u. 12 = Hd. 2b/11 u. 14 (das erstemal deutlich) _>|_£Y\: 223/17 

= Had. 3a/5 » gall (statt 5 424/|); 223 ult. — Hd. 3a/3u. (genauer) ples 

(wie auch sonst 6fters z. B. 6a/3u.); 224/13 = Hd. 3b paen.: yp gl (Druck- 

fehler) 1; 224/18 = 4a/7 wohl dual (trotz des Punktes auf dem _»): Uber- 

setze »dessen detaillierte Darlegung, so Gott will, noch kommen soll«. 

225/1 lies gras (Druckfebler):; 225/8 == Hd. 4b/8 ele statt cle. (Der 

vom Herausgeber fiir ein » eG gehaltene Schriftzug ist in Wirklichkeit .¢ 

nur dai das ziemlich klein ausgefallene Tenwin anstatt hinter dem ¢ vor 

demselben steht). Kine entsprechende Anderung ist auch 229/9 = 8a/4u. 

vorzunehmen, wo ()>=~ statt (vox zu lesen ist, wobei das Tenwin wiederum 

vor dem & steht; 225 paen. = 5a/6u. Lyk und legue ; 226/11 = 5b/4 

wa) statt es (?); 226/11 — d5b/6 (eae (Druckfehler) !; 226/23 — 6a/11 

wat = —cF (macht dick)?; 227/8 = 6b/7 4 4%2J| (wohl Druckfebler?; 

im Original - — TeSdid und Fatha sind acbeneineneen nicht iiberein- 

andergeschrieben — nicht (y); 227/10 = 6b/9 cj (im Original fehlt 

der Punkt im ¥, das deshalb etwas wie ein . aussieht); 227/13 = 6b/4u. 

So statt + g20; 228/6 cher et da offenbar doch Verbum; 228/11 

owas ist als cp las zu fassen und in der Ubersetzung 238/5 demgemaB 

»Gartenriibensamen und Gartenrettichsamen« einzusetzen; 228/20 = 7b/ult. 

t>'Y| (mit c)s 229/6 Oto vgl. 225/8 (meine Ausfiihrungen zu «'=); 

229/14 — 8b/4 Slell(?): 230/1 — 8b/5u. J. I. Ubersetzung. 223/22 

Syl 2+ nicht »kastrierte Hihne« wie 233/13, sondern »Testikel von 

Hahnen«; 224/5 u. 227/19 lo gull Cale nicht »schwarzer Pfeffer« (233/16u. 

bzw. 237/22) sondern »les racines du souchet comestibles, amandes de 

terre« vgl. Dozy; 226/6 (= 235/5u.) 4 aa nicht »Krokodil« sondern 

>Skink«; ebenso 228/5 — 237/5u. Statt »Istinakfleisch« besser »Skink- 

fleische. 238/4 (2u 228/9) » slay) ala) gehe Oger ist kein Mittel aur 
Verringerung der Erektion, sondern ganz im Gegenteil ein Mittel fiir 

d.h. gegen dieselbe. 239/17 und sonst: Anstatt der leicht mifverstind- 

lichen Ubersetzung »Stierzunge« besser »(die) Ochsenzunge (genannte 

Pflanze)«. III. Die Noten: Note 4 4_y¥ usw.: Schon die Lesart und noch 

mehr der Sinn ist véllig zweifelhaft, so dai alle die gegebenen Konjekturen 

mangels einer sicheren Grundlage abgelehnt werden miissen. Note 5: Das 

' Ich gebe hier immer gleich die richtige Lesart. 
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Uberschreiben eines Buchstabens vom Wortganzen auf die nichste Zeile ist 

sowohl in Manuskripten als auch in Briefen so haufig, daB ein besonderer 

Hinweis sich eriibrigt. Note 7: 5 ill. Da die Lesart, wie bereits ausgefiihrt, 

talsch ist, so sind alle daran gekniipften Erorterungen hinfallig. Note 10: Pr : 

dasselbe. Note 13: o_ypwee. Verstehe ich selbst nicht. Note 15 (zu 225/19 

Axcal| -\>4)|): an »beerenartig« kleine Hiihner ist ganz gewiB nicht zu denken. ara Clee 8 8 8 

Ich verstehe den Sinn auch nicht, sollte irgendein Schreibfehler darin zu suchen 

sein? Auch in »Demiri« ist sub voce » Ge « nichts zu finden; Note 27: 
~ 

) fiir é kénnte héchstens Schreibfehler sein; ein Ss ist jedenfalls un- 

gebrauchlich; wahrscheinlich stimmt aber die Lesart nicht. Note 18 vgl. 

227/1: od>|o... (gis : die Nebeneinanderstellung von Maskulinum und 

Femininum scheint kaum richtig. — 212/8 acl | ist (aktive) »Selbst- 

kasteiung« nicht (passive) »Enthaltsamkeit«, wie Hammer-Purgstall 

falsch wiedergibt. — Auch sonst ist noch viel zu bessern, wobei aber, wie 

ich ausdriicklich bemerken méchte, die Schuld nicht den Herausgeber, 

sondern vielmehr den Text selbst trifft, dessen mangelhafte Erhaltung im 

Verein mit den gelegentlichen Versehen des Kopisten uns eine Reihe von 

Stellen nicht durchsichtig werden laBt. Vielleicht bringt uns eine weitere 

Durchmusterung der im Orient befindlichen Manuskripte doch noch einmal 

eine zweite Kopie, die eine endgiiltige Fixierung des Textes erméglicht. 

Kin verbesserter und erginzter Wiederabdruck wiirde ebensowohl als Bei- 

trag zur arabischen medizinischen Literatur wie zur Wiirdigung von 

Maimonides als Schriftsteller willkommen sein; freilich mii®te man dann 

einmal innerhalb der einschlagigen arabischen Literatur die Beziehungen 

aufzusptiren suchen, die den jiidischen Autor mit den iibrigen arabischen 

Schriftstellern auf dem Gebiet der Medizin und Pharmazeutik verbinden. 



4 Bibliographische Anzeigen. 

Zu meiner Ubersetzung der Qasiden des abt 1-Aswad ed-Dw ali 

(Greifswald 1914; in Kommission bei O. Harrassowitz, Leipzig). 

Von O. Rescuer. 

V on seiten des Hrn. Prof. Reckendorf (Freiburg) sind mir auf Grund 

seiner Sammlungen zu abt ‘l-Aswad eine Anzahl Berichtigungen und 

Bemerkungen zu meiner Ubersetzung der Qasiden des abti *l-Aswad 

zugegangen, die ich mit Erlaubnis des Herrn Rezensenten hier verdéffent- 

lichen méchte. I/1: ot S ee) \..§ »obwohl an meinem Hinhéren 

nichts Schlimmes gewesen ware«; I/5: 4>xaeG= So gb lato 4) Come 

»habe ich eine freundliche Aufenseite zugekehrt entsprechend der sei- 

nigen«; I/9b: @led| Cas »ein grimmer Verleumder«; 1/10 ab cw |s 

cl al oh »Und habe sein Fleisch geschont gegeniiber auflauernden 

Dschinnen und Menschen«; X/6: erginze am Ende »und Darlehen«; X/7: 

die nach dem Scholion gegebene eingeklammerte Bemerkung »d. h. ich 

gleiche nicht einer Luftspiegelung (Wasser)« ist zu streichen und zu iiber- 

setzen: »Ich gleiche nicht dem Wasser eines feucht-schliipfrigen Talgrundes, 

wo man seinen Durst stillen zu kénnen glaubt, aber schlieBlich nur eine 

schlammige Pfiitze antrifft'«; X/8: (yas) ge liber den andern«; XV/2: 

Glo| »zu Zeiten«; XV/6: (Var.) 4uad)| \3| »wenn den richtigen Weg .... 

bedeckt«; XV/15: »Als seien die Tuinmelplatze der Lowen in ibrem (seinem) 

Grunde Viehweiden« (d. h. so zahlreich waren diese); XV/17: oly 49 

»das Stiicke herunterhaut«; XVI/1: In »Sie schleicht nicht« ist das »nicht« 

zu streichen; BOA »Maultier«; vielleicht aber auch »Elefant«; » 3\4ual|« 

ist wohl in » slr « zu rektifizieren; XVIII/6: Setze die Konjektur der 

Note 3 » 341 Gal« in den Text ein; XIX/1: » sl’ j« = Reibholz; XX/8: 
7, ae 

oo yd oil ys Cals Vy »wie geschickte Geldwechsler (gute Geldkenner) 

falsche Miinzen von sich tun«; XXa/1: Alc Ci| 3| »wiihrend du [da du ja| 

za Gott deine Zuflucht nimmst« (Anspielung auf Nr. XX/10); XXa/7: 

! Jeh habe hier den Wortlaut der Mitteilung etwas geandert; wortlich lautete 

sie: »Der Zusammenhang zeigt, da an die auf Grund des Scholions gegebene Er- 

klarung ,nicht einer Luftspiegelung‘ nicht zu denken ist; sondern: er vermutet (etwa 

durch wahrgenommenen Pflanzenwuchs veranlaBt) einen feuchten Talgrund, findet 

dort aber kein Trinkwasser, sondern nur Schlamm.« 
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Ene 45 »ich habe verschiedene Gangarten«; XXI/1—2: gehéren zu- 

sammen ; me A Gs! y ti »Siehst du nicht ...., daB ich mein Gewand 

rein halte«; XX1/6: Js \3) »wenn er ergeben ist«; XXI/8: al al Sod 

»damit die Tage ihn zur Vernunft bringen oder ihn zu mir zuriickfiihren: ; 

XXM/3: gree w\s einer sich bewahrenden« (vgl. Muhit I/1172 col. b. 

Mitte); XXIV/2—3: »Mein Charakter ist es, scharf zu tadeln ..... , daher 

habe ich einen HaB usw.«; XXV/1: bate... S4m>s9 L ounzuverlissig« ; 

XXV/2 kus Le walt (gegriindet)e; KXVI/4: Cetl6 ogleich Flammen:; 
XXXVIII (Kinleitung) > So ) »von ordinarem Aussehen«; 4 (6,2 

»kaufte von ihm«; +23] ($ © ls >dringte ihn wegen der Zahlung«; ent- 

sprechend auch im folgenden; XLII/2: aay L. »du hast keine Entschuldi- 

gung vorbringen kénnen«; XLII/3: 3 ae statt 23; XLIV/8: »Bald ver- 

bietet man, ohne getadelt zu werden, bald treibt man an«; ebenda 14: eo gl 4 

»ein Ausspruch hat ja Tore usw.«; ebenda 15: »Mit der er sich den Schlaf 

von den Augen treibt«; XLVI/5: J }¢y2 = »unniitz« (2); XLIX/6: »unmittel- 

bar« statt »handgreiflich«; LI: (oa ey LIT /3 a: Lo gss lea y Ss 

(?) tpae »Wenn er es eines Morgens nicht findet. (so gibt er sich nicht viel 

mit Suchen ab)«; LXVI/1: »Wer eine Geschichte wahrheitsgemaB erzahit, 

versucht ihren Beweis durch ihre Begriindung« (?); LXVII/5: »Noch nie 

hat man aber einen (wirklichen) Toren der Wahrheit gewonnen durch 

einen klugen Gegner, der sich téricht stelltee (?); LXIX: »Ich habe nichts 

(so Verkehrtes) gesehen wie die irdische Welt, deren Bewohner (die doch 

allen Grund hiatten, traurig zu sein) sorglos sind, und wie die wahre Religion, 

wenn sich ihre Bekenner immerzu fiirchten.« — LXXI/1: L. Seah; » Bei 

deinem Leben! Nasr ist nicht stark noch fest im Glauben (und brauchst 

du ihn auch nicht zu den Muslims zu zihlen!)«; LXXII/3: tress »So dab 

du uns Antwort geben kénntest; oder war es ein Zauber, “der dich be- 

troffen (Macht iiber dich bekommen) hat«; LXXVI: »Schenke dem 

Achtung ...«; LXXVII/6: 4d 9 yas Y dk 2 >Kin Ja von dir ist das, was 

man sonst unter Nein versteht«; LXXVII/10: WwW statt Y\ >wahrlich Nein 

ist in unsern Augen besser«; LXXVII/11: »Ist dir aber Nein zu schwer — 

und es ist (in der Tat) nicht leicht (naimlich fiir einen anstandigen 

Menschen)« (?); LXXVII/1: \§ (d. h. in dem Bezirk) statt Fs oO ra und 
ty = € $ 

op; LXXVII/5: Agh. besser | statt Ubs|; am Ende des Verses: 
»angstlicher« statt »respektierlicher«; LXXVII1a/3: »Du hast mir Energie 

angeraten«, 



6 Bibliographische Anzeigen. 

Notizen tiber die »*. el-amtal« genannte und et-Ta alibi zuge- 

schriebene Sentenzensammlung. 

Von O. Rescuer. 

5 dem Druck des Werkchens vom Jahre 1327 (Kairo) findet sich auf dem 

Titelblatt die dreifache Bezeichnung: »*. el-amtal«, ferner »el-far@id wa 

‘U-qala’id« und endlich »el-igd ennefis wa nuzhet el-gelts«. Handschriften des 

Buches finden sich in Wien (Krafft 479) und Kiitiibhaneé-i-Feizijé 2133 

(vgl. ZDMG 68 [1914], S. 386). Weitere Manuskripte habe ich festgestellt 

in der Hamidijé 1172 (sehr groBes, kraftiges, sauberes Neshi o. D.) und der 

Laleli-Moschee 1883 (altes, groBes, kraftiges, vokalloses, teilweise unpunk- 

tiertes Neshi o. D.). Auferdem sind Exempl. in der ‘Umimije 5602 (deutliches, 

kraftiges, fast vokalloses Neshi, etwa 9. Jahrh.), ebenda 3700 (groBes, deut- 

liches, vollstandig vokalisiertes Neshi mit schéner, leider zerknitterter Titel- 

und SchluBvignette in gold und farbig, o. D., sehr gut erhalten) und im 

Privatbesitz von Hodscha Ismail Efendi (2 Kopien —— nebst einem Bruch- 

stiick — in vokalisiertem Neshi, wovon die eine vom Safar 980 datiert) 

vorhanden. Daneben ist die Sentenzensammlung auch noch am Rande des 

»k. netr en-nazm wa hall cl-igd« des Ta‘alibi (Kairo 1317) abgedruckt. Die 

Autorschaft et-Ta‘alibi’s erscheint ziemlich zweifelhaft, insofern eine ganze 

Reihe von Manuskripten (Laleli 1883, das Bruchstiick und die 980 datierte 

Handschrift im Besitz von Ismail Efendi u. a.) das Werk dem abi °l-Hasan 

‘Al b. Moh. as-Sagani el-Ahwazi zuschreiben, waihrend “‘Umtm. 5602 zum 

Titel »min kelam amir el-muminin ‘Ali b. abi Talib» hinzusetzt. Der Titel 

»k. el-amtal« diirfte tiberhaupt wohl ganz falsch sein, da (vgl. Druck 

S. 4—7 u.) ausdriicklich die Bezeichnung »el-qalaid wa ’l-faraid‘« steht; 

ebenso auch die Hs. ‘Umum. 3700 (fol. 66, Z. 1). Bei Lladschi Halfa findet 

sich das Werk unter dem Titel »el-qala’id wa |-fawaid« (I. »el-fara‘id« nach 

dem Autograph Hadschi Halfa’s* [Stambul II, 240, 12]) und wird dem abu 

‘|-Hasan el-Ahwazi zugeschrieben*, wihrend das unter dem Stichwort »fara’id 

el-qala’id« genannte Buch des Resid Moh. b. Moh. el-Katib el-Watwat(gest. 573), 

mit unserm sicherlich nicht identisch sein diirfte. Zu der weiteren Be- 

zeichnung »el-‘iqd en-nefis« usw. vgl. ‘Umum. 5602 fol. 4 @ ult., wo zu lesen: 

1 Die Umstellung »el-faraid wa ’l-qalaid« dirfte wohl kaum richtig sein. 

2 In der ‘Umum. 

% Vgl. auch Hadschi Halfa II, 211,11, wo das Werkchen unter dem (wohl 

kaum richtigen) Titel »el-fawa’id wa ‘l-‘awaid« figuriert. 
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wf, oe Rea ie core 
SHS sy [ld 1] awl alg lb | de ys sal) aad] a 9) Nach Ver- 
gleichung all’ der mir zur Verfiigung stehenden Texte méchte ich vorlaufig 

am ehesten annehmen, dafi das Werkchen als das k. el-qalaid wa ’I-fara’id 

des abu *l-Hasan el-Ahwazi anzusprechen ist. 

Zum SchluB ware vielleicht noch hinzuzufiigen, daf das von Hadschi 

Halfa unter dem Titel »mantur el-hikam« genannte Werkchen (Stambul I, 

542, 6) offenbar ebenfalls mit unsrer Sentenzensammlung identisch ist, da 

seine dort angefiihrte Inhaltsangabe sich vollstandig mit der der von uns 

zitierten Texte deckt. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
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